


O a-zr-ir



I
•







Digitized by the Internet Archive

in 2015

https ://arch ive .org/detai Is/b21700990



COMMENTAR

ZUR

PREUSSISCHEN PHARMAOOPOE

KEBST

UBERSETZUNG DES TEXTES.



Holzstiche
aus dem xylograpkischen Atelier

von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier
aus der Papier-Fabrik

der Gebriider Yieweg zu Wendhausen
bei Braunschweig.



COMMENTAE
ZUE

PKEUSSISCHEI PHABXACOPOE
NKBST

UBERSETZUNG DES TEXTES.

DRITTE UMGEARBEITETE AUFLAGE.

NACH DER SIEBENTEN AUFLAGE

DEB

PHARMACOPOEA BORUSSICA
BEARB EITET

VON

FRIEDRICH MOHR,
Doctor der Philosophic und Medicin, Koniglich Preussischem Medicinalrathe,

pharmaceutischem Hitgliede des Hedicinal-Collegiuins zu Coblenz
,
der Bayerischen Academie

der Wissenschaften correspondirendem
,
der pharmaceutischen Gesellsehaften zu Erlangen,

Antwerpen, London, Brussel, Wien, St. Petersburg correspondirendem und vieler technolo-

gischen Gesellsehaften Ehrenmitgliede, Ritter des rothen Adlerordens vierter Classe und
Docent der Chemie und Pharmacie an der Universitat zu Bonn.

FUR APOTHEKER, ARZTE UND MEDICINAL -BEAMTE.

IN EINEM BANDF.
n z* rw- fv
*"-« MIT 86 IN^B'EN TEXT E1NGEDRTTCKTEN HOLZSTICHEN.

mg* i

BRAUNSCHWEIG, '

DRTJCK UND VEELAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1 8 6 5 .



Die Herausgabe einer Uebersetzung in franzosischer und englischer Sprache,

sowie in anderen moderneu Sprachen wird vorbehalten.



V 0 R R E D E.

Die seit mehreren Jahren in An griff genommene Preussisclie Phar-

macopoe ist endlich als siebente Auflage ersckienen und einge-

fiihrt worden. Die Bearbeitung wurde mit grossem Geheimnisse

betrieben, so dass es vorher niclit moglich war, in das bereits

Ausgearbeitete Einsicbt zu erhalten.

Aus welchen Griinden man eine rein wissensckaftliche Sache

mit einem solchen Gebeimniss umgab, leuchtet nicht ein, da das-

selbe Verfabren bei der seclisten Auflage unangenelime Folgen ge-

babt batte, wodurch einer sebr gerechtfertigten Kritik Raum gege-

ben wnrde. Scbon friiber war der Wunscb ausgesprocben wor-

den, man moge den Entwurf als Manuscript vor der Einfubrung

drucken und zur Beurtbeilung in einer woblfeilen Ausgabe zugang-

licb macben, wie es in Oesterreicb geschehen war, und aucb spater

wurde derselbe Wunsch wiederliolt, ibm aber nicht Statt gegeben.

Dass zu diesem 'Wunsche aucb dies Mai nicbt die Griinde felilten,

hat das Erscbeinen der siebenten Auflage zur Genlige bestiitigt. Es
wurde sicherlich Mancbes ganz anders gefasst worden sein, wenn
man das Urtheil von Sachverstandigen eingezogen batte.

AYas den wissenscbaftlichen AA^erth der neuen Pbarmacopoe be-

trifft, so wird derselbe unter den einzelnen Gegenstanden beriick-

sicbtigt werden. An dieser Stelle kann nur von der allgemeinen

Zweckmassigkeit der Anordnung, der Abfassung und der Benen-

nungen die Rede sein.

iSach dem ziemlicb einstimmigen Urtbeile der Pharmaceuten
ist dem praktischen Bediirfnisse nicht geniigend Recbnung getra-

gen. Die Commission hat in A'oraussicht auf das spater einzufLib-

rende neue Medicinalgewicbt uberall statt der bestimmten Gewicbte
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1 heile gesetzt. Dies wiirde an sicli keinem Tadel unterliegen,

wenn niclit dazu die Schwierigkeit kame, dass die Theile aus einem

nach Unzen, Drachmen und Scrupel eingetheilten Gewichtssatze

gegriffen werden mussten. Dies kann liaufig ohne cine scliriftliche

Redlining niclit geschehen. Wie wiigt man z. B. 263 Theile

(Pharm. S. 77) ab? Wenn der Theil zu 1 Scrupel genommen
wivd, so dividirt man 263 durcli 24 und findet 10 Unzen und 23

Scrupel; nun dividirt man 23 durcli 3 und findet 7 Draclnnen

2 Scrupel; man hat also 10 Unzen 7 Drachmen 2 Scrupel zu neh-

men; oder man tlieilt 263 durcli 3 und erlialt 87.Drachmen 2 Scru-

pel; da man dies niclit greifen kann, so dividirt man durch 8 und
erlialt 10 Unzen 7 Drachmen und obige 2 Scrupel. Jeder llechen-

fehler fulirt zu einem falschen Praparat. Dies kann niclit als prak-

tisch angesehen werden. Es hatte ganz leicht bis zur wirklichen

Einfuhrung des neuen Gewichtes neben den Theilen das Gewicht

in Unzen und Drachmen ausgedriickt werden konnen, wozu bis an

die Columne der Theile uberall Raum genug vorhanden war. Etwa
in folgender Art:

Auro - Natrium chloratum.

R Auri puri partes tres (3j) 3

Acidi hydroclilorati partes novem (giij) 9

Acidi nitrici partes tres (3j) 3

Aquae dest. partes viginti quatuor (^j) 24

Natrii clilorati partes quinque (5j Jij) 5

Trat nun das neue Gewipht in Geltung, so wandte man die

jetzt vorhandenen Theile an und liess die alten Zeichen unbeachtet.

Ware das neue Gewicht bereits eingefiihrt, so wiirde ich den jetzt

von der Pharmacopoe gewahlten Modus vorziehen, um den Ueber-

u-ansi: um so rascher zu vollenden. Jetzt hat es die wirkliche Folge

gehabt, dass jeder Apotheker sicli aus den Theilen eine neue Phar-

macopoe nach Unzen und Drachmen berechnet, da es gar nicht

anzurathen ist, diese Berechnung ex tempore maclien zu lassen, weil

dabei viel zu viel Gelegenheit zu irrthumern und Yersehen gege-

ben ist. Eine in diesem Sinne ausgearbeitete Tabelle fur die ver-

wickelteren Formeln der Pharmacopoe ist dem Commentar beigegeben.

Ivianche Arzneiformen
,
welche eine sogenannte Dosis bildeten,

wie Decoctum Zittmanni, Infusum Sennae compositim, Pidvis aero-

phorus haben nun gar keine Dosis mehr, ivas zur Folge hat, dass

man bei Verordnung von „einer Dosis “ in die vorige Pharmacopoe

zuriickzugehen genothigt ist.

Ein anderer praktischer Fehlgriff der neuen Pharmacopoe be-
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steht in der nutzlosen Vertinderung vieler Namen. Ueber diesen

Gegenstand ist schon soviel gesprochen worden, und dioselben

Griinde sind schon so oft vorgebraclit worden, dass es als Zeitver-

lust erscheint, das Einzelne zu wiederholen. Jedc Bezeichnung eines

Arzneimittels wird ura so sicherer, je alter und eingebiirgerter sie

ist, und je ofter man wecliselt, desto mehr Synonyme entsteben

und desto leichter ist die Moglichkeit einer Verwechslung.

In der vorigen Pharmacopoe waren viele auslandische Droguen

mit ihrem einfachen allgemein bekannten Namen bezeicimet, wie

Ammoniacum, Asa foeticia, Galbanum
,
Myrrha, Olibanum, Benzoe,

Elemi, und nichts konnte passender sein, da bei dem ein e n Worte

keine Verwechslung moglich war. Die neue Pharmacopoe hat nun

bei einigen wieder die Bezeichnungen Resina und Gummi-Resina
hinzugefligt, welche in friiheren Pharmacopoen vorhanden war und

zweekmassig beseitigt wurde, Damit sind alle moglichen Ealle er-

schopft und konnen nur im Ivreise wiederkehren ,
und man kann

aus Erfahrung wissen, welche Bezeichnung die bessere ist. Erage

man dariiber den praktischen Pharmaceuten, so wird er den rich-

tigen Ausspruch thun. Bei der einfachen Bezeichnung fand man
jeden Gegenstand unter seinem Anfangsbuchstaben, als Aloe, Ben-

zoe, Galbanum etc. Jetzt sind drei. Moglichkeiten vorhanden: ent-

weder er ist als Resina oder als Gummi-Resina ocler mit seinem

einfachen Namen aufgenommen. Anders, als dureh Auswendigler-

nen, kann man docli nicht wissen, warum nicht Aloe auch als

Gummiharz oder Euphorbium als Ilarz aufgenommen ist. Ueber

diese Unterscheidungen, wenn sie zweifelhaft sind, braucht man
sich gar nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn man den Stoff mit

seinem einfachen Namen nennt. Eine Consequenz hat die Phar-

macopoe auch nicht befolgt, denn Camphora
,
Mads

,
Opium

,
Cara-

galieen und andere sind ohne nahere Bezeichnung aufgenommen,

und selbst bei den bezeichneten ist von der Pharmacopoe wieder

das Princip verletzt, indem sie einfach Tinctura Benzoes und nicht

Tinctura Resinae Benzoes, Tinctura Myrrhae und nicht Tinctura

Gunmi - Resinae Myrrliae schreibt. So erscheint Lupulinum als

Glandulae Lupuli, wahrencl Lycopodium ebenso gut als Sporae Ly-

copodii hatte figuriren konnen.

Bei der Bezeichnung der Arzneistoffe sollten Kiirze, Bestimmt-

heit und allgemeine Verbreitung des Namens als maassgebencle

Regel gelten, und davon niclit ohne Noth abgegangen werden.

So war der alte Namen Tartarus emeticus sehr bezeichnend,

und als solcher frei von jeder Gefahr einer Verwechslung. Darauf
kam der Name Tartarus stibiatus, der streng genommen nicht ein-
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raal soviel ausdriickte als der erste, denn man musste nun noch
die Erfahrung dazu im Gedachtniss behalten, dass Stibium brechen-
crregendc Eigcnschaften besasse. Dann bekam der Brechwein-

stein den unlateinisch klingenden Namen Stibio- Kali tartaricum.

Das Kali ist in diesem Mittel eine Nebensache, denn es hat keinen

Antheil an der brechenerregenden Eigenschaft und steckte bei dem
alten Namen in dem Worte Tartarus-

In gleicher Weise spielt aucli das Wort hydricus eine grosse

Kolle in der Pharmacopoe. Ein Gebalt an Wasser tragt unter

keinen Umstanden etwas zu den arzneilichen Kraften eines StofFes

bei. Was liegt dem Arzte an dem Wassergehalt der koblcnsauren

Bittererde, dass sie den Namen Magnesia hydrico-carbonica fiihren

sollte? Der altere Namen Magnesia carbonica war vollkommen

ausreicbend, und niemals ist aus dem Mangel des Wortes hydri-

cus ein Irrthum, ein Versehen vorgekommen. Warum wird der

Wassergehalt der Salze nicht in folgerichtiger Weise xiberall

angedeutet? So liaben wir auf Seite 136 Natrum nitricum und

Natrum pliosplioricum, von denen das erste Salz wasserleer ist, das

zweite ein Atom basisches Wasser und 24 Atom Krystallwasser

enfhalt.

Wollte man dieses Alles in Namen ausdriicken, so wiirde

man zuletzt die Formel selbst hinschreiben miissen, die gewiss die

Zusammensetzung genau bezeichnen, aber der Verwechslung Tbiir

und Thor offnen wiirde. Wir erkennen in diesen Aenderungen die

iiberfliissige Mitwirkung des Chemikers vom Facli, der zur prak-

tischen Pharmacie in keiner Beziehung steht.

Es ist ein entschiedener Felder, die Phasen der reinen Wissen-

schaft in das praktische Feld der Pharmacie liberzutragen. Hat

man diesen Weg einmal eingeschlagen
,

so hat das Namenandern

keine Grenze mehr. Es ist in der That aufFallend, dass man

den Namen Spiritus Vini noch nicht abgeschafft, da man doch

recht gut weiss, dass der Spiritus nicht von Vinum, sondern

von Kartoffeln abstammt, und wir batten in Zukunft entweder

den Namen Spiritus Solani tuberosi oder Oxydum aethylicum hydri-

cum cum aqua zu erwarten. Einen ganz gleichen schadlicheu Ein-

fluss hat der Botaniker ausgeiibt. Schon friiher hatte man den

Felder begangen, ein Menge Herbae in Folia umzutaufen, aber jetzt

ist die Pharmacopoe nach dem Compendium eines Professors der

Botanik zugeschnitten. Die reine Wissenschaft hat den Beruf rmd

das Recht, ihre Begriffe scharf auszudriicken. Hat sie einmal den

Unterschied einer cyma und einer umbella festgestellt, so bleibt

nur die Einordnung der Pflanzen in die verschiedenen Kategorieen
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iibrig, nm niclit fiir jede PHanze dasselbc sagen zu miissen. Fiir

den, dev sohwitzen soil, ist es abcr ganz gleichgiiltig, ob dev Apo-

thekergehiilfe ,
welcher die Flores Scvmbuci verabreicht, weiss und

dabei denkt, dass Sambucus eine Cyma und keine Umbella lmt.

Ebenso e-leichgiiltig ist es, ob man den Fenchel als einen Samen,

was er im getrennten Zustande ist, oder als eine Frucht ansieht.

Es stbsst aber die Benennung Anisfriichte, Fenchelfriichte so sehr

gegen die im Leben an das Wort Frucht gekniipfte Bedeutung,

dass diese Bezeichnung sich niemals einbiirgern wird. Also abge-

sehen davon, dass die Benennung bei Anis, Fenchel, Kiimmel, Co-

riander fferadezu falsch ist, bleibt dieselbe doch im hochsten Grade

iiberfliissis; und miissig. Ein ahnlicher Fehler ist bei den Wurzeln

gemacht worden. Das Wort Radix umfasst als allgemeiner BegrifF

die unterirdischen Organe der Pflanze
,
wodurch sie ihre Nahrung

aus dem Boden aufhimmt. Wenn man nun besondere Arten der

Wurzeln aucli Zwiebeln, Knollen benennen kann, so bleiben diese

Theile doch immer Wurzel. Wir haben jetzt in der Pharmacopoe

vier Ausdriicke dafiir, namlich Bulbas
,
Radix, Rhizoma und Tu-

ber- Bei der praktischen Ausiibung der Pharmacie ist es wesent-

lich, dass das Auffinden und Greifen der Gegenstande moglichst

erleichtert wercle. Wenn sich alle Wurzeln unter der Benennung

Radix vereinigt finden, so hat man nur nach dem Anfangsbuch-

staben des bezeiehnenden Wortes zu sehen, um den StofF auf den

ersten GrifF zu finden. Jetzt aber, wo man unsicher sein kann,

unter welchem Namen eine Wurzel aufgenommen ist, hat man an

vier verschiedenen Stellen zu suchen, und wenn einem Receptarius

die vier verschiedenen Namen nicht gleich gelaufig sind, so bleibt

nichts iibrig, als im Register der Pharmacopoe unter Radix aufzu-

suclien, und dann die Seitenzahl naclizuschlagen, um den der Phar-
macopoe beliebten Namen zu finden. Ilat man z. B. die Radix
Aconiti vergeblich unter Radix

,
unter Rhizoma gesucht, so schlagt

man im Register Radix Aconiti nach und findet dann S. 211 be-

zeichnet, wo sich herausstellt, dass che Wurzel Tuber genannt wird.

Da man nun doch genbthigt war unter Radix naclizuschlagen, weil

sich dort alle Synonyme finden, so ware es doch viel einfacher

gewesen, man hatte das Wort Radix fiir alle Wurzeln beibehalten,

wodurch viel Zeitverlust und Miihe erspart worden ware. Es ist

ganz naturlich, dass der Professor der Chemie und Botanik von
der praktischen Ausiibung der Pharmacie keinen genauen Be-
grifF hat, und dass er seine systematischen Spielereien, mit denen
doch kein Nutzen erreicht wird, und die wie die Mode wechseln, dem
viel hbheren Zweck der Leichtigkeit des Findens vorzieht. Die
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pharmaceutischen Mitglieder der Commission haben sich nicht den
Dank ihrer Collegcn verdient, dass sie solclies geschehen liessen,

und sic batten elier ihre Mitvvirkung einstellen sollen, als in die-

ser Art das Interesse der Pharmacie und ihrer Collegen preis-

zugeben. Denn es ist in der That mit nicht geringen Kosten
und mit nicht geringer Millie verbunden, diese neuen Namen an->

zubringen und sie alphabetisch einzuordnen. Die Holzschiebkasten,

worin Kalmus, Ingwer, Baldrian lange gelegen liaben, kbnnen nicht

so ausgerauchert und desinficirt werden, dass man Althaa, Siiss-

holz, Quecken und andere wenig riechende Wurzeln spater darin

unterbringen konnte, und ferner kbnncu Schiebkiisten in den noch

so gut gearbeiteten Repositorien nicht verwechselt werden, weil

jeder Schiebkasten speciell filr sein Gefach zugepasst werden muss.

Der Schreiner ware noch zu erfinden, der hundert Gefticher machen

konnte, worin hundert Schiebkasten ohne Ivlemmung und Spielraum

jeder in jedes Gefach hineinpassten. Und wenn es auch zu errei-

chen ware, Seitenwande und Boden der Gefacker sind ebenfalls

mit den Geriichen behaftet und lassen ohne Nachtheil keine Yer-

vvechslung der Schiebkasten zu.

Der wichtigste Grund, warum ich schon seit Jahren fur die

Befreiung der Pharmacie von dem iiberfliissigen wissenschaftlichen

Ballast kampfe, liegt in der Erfahrung, dass Handarbeiten, bei de-

nen es auf die grosste Sicherheit ankommt, weil davon die Gesund-

heit und das Leben vieler Menschen abliangt, am zuverlassigsten

von solchen ausgeiibt werden, welche ihre gauze Denkkraft auf

den einen Gegenstand concentriren. Bei Bearbeitung der grossen

franzosischen Logarithmentafeln wurden zur letzten Ausrechnung

fast nur Leute verwendet, welche bloss addiren und subtrahiren

konnten, und man fand die Berechnungen dieser Personen genauer,

als die derjenigen, welche ausgebreitetere Kenntnisse in der Arith-

metilc besassen, und die grossen Mathematiker des lustituts fanden

sich als ganz unbrauchbar zu dieser Arbeit.

Zwei soldier mechanischen Arbeiten, von denen die Gesund-

heit und das Leben vieler Menschen abhangt, sind die Receptir-

kunst und das Weiclienstellen auf den Eisenbahnen. Ich ver-

gleiche sie nicht in Bezug auf die nothige Fahigkeit und Ausbil-

dung, sondern lediglich in Bezug auf die Yerantwortlichkeit. In

Betreff der letzteren Thatigkeit habe ich von technischen Chefs

grosser Eisenbahnen erfahren, class alle Versuche, dieses Amt

Leuten von geistiger Befahigung und selbst mit hiilierer Besol-

dung anzuvertrauen, vollkommen gescheitert und dabei viel mem

Irrthumer und Ungllicke vorgekommen seien, als wenn man ganz
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einfache Leute von sonst richtigem Verstand, aber mindercr gei-

stiger Ausbildung dazu vervvendete. Selbst die hbhere Besoldung

war ein Nachtheil, weil sie die Gedanken des Mannes in irgend

einer Weise ablenkte. Es kam darauf an, den Geist des Menschen

(lurch nichts Anderes zu beschaftigen
,
sondern ihn sicli ganz aul

die selir einfache aber ungemein wichtige Arbeit concentriren zu

lassen. Ganz dieselbe Bewandtniss hat es mit der Receptirkunst.

Die besten Receptarien sind nicht immer unter solchen zu finden,

die an Preisaufgaben arbeiten, und manche Principale haben des-

halb die Nichtbetheiligung an solclien zur Bedingung gemacht. Es

soil deshalb auch alles ferngehalten werden, was clie Gedanken des

Receptarius ablenkt unci unniitz in einer andern Ricbtung beschaf-

tigt. Steht auf dem Recepte Calomel und clerselbe Namen auf der

Biiclise, so ist der Receptarius ohne alles Nacbdenken vollkommen

sicher. Unterscheidet man aber Hydrargyrum muriaticwm mite und

Hydrargyrum muriaticum corrosivum, so sind zwei Worte in beiden

Namen dieselben und nur das clritte versckieden. Nun konnte aber

muriaticum wegen des Ganges der Wissenschaft nicht bleiben

und wir haben zwei neue Namen bekommen. Zwischen chloratum

und bichloratum zu unterscheiden fordert eiue geistige Thatigkeit,

die von dem Hauptzwecke ablenkt und die eher einen Irrthum in

der Entscheidung zulasst. Die Zusatze mite und corrosivum sind

vollkommen falsch; denn Calomel, welches Speichelfluss und Zahn-
wackeln bewirkt, ist nicht mild, und Sublimat, womit man Leichen
conservirt, ist nicht fressend. Sicherlich kann der Receptarius nicht

wissen, was unter den Zusatzen gemeint ist, und er hat etwas Un-
niitzes zu denken. Alles dies ist dem Zweck der Receptur ganz
entgegen, und es bleibt die Regel unbezweifelt die beste, jedes
uberfliissige Denken von dem Receptarius fern zu halten.

Ganz besonders lastig und zeitraubend ist diese Namenverwir-
rung beimTaxiren, einer Arbeit, die auf wissenschaftliche Anerken-
nung keine Anspriiche macht. Dass man dabei immer die Subtili-

taten des Professors der Botanik im Kopfe herumwerfen soil, ist

} e ZumuthunG . fn einem Recepte kam Lupulinum
vor. Der taxirende Prinzipal, welcher sich erinnerte, dass Lupulin
allerdings noch officinell war, kann in der Taxe den Preis nicht
finden und versaumt eine Menge Zeit mit Aufschlagen und Um-
b bittern. "\\ er hlitte auch vermuthen sollen, dass dieser Korper,
der bis jetzt nur den einen Namen in den Pharmacopoeen fiihrte,

unter der Benennung Glandulae Lupuli vorkomme, ein Wort, wel-
ches auch schon uneigentlich gebraucht ist, denn Gians, wovon
Glandula das Diminutivum ist, bedeutet die Eichel, und aus einer
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gewisscn Aehnlichkeit in Gestalt und Grdsse hat man die Driisen
ini menschlichen Korper Glandulae genannt. Dass man aber mi-
kroskopische eifbrmige Korper kleine Eicheln nennen wiirde, kann
aus innern Griinden aucli dem Verstiindigsten niclit einfallen. denn
ebenso gut liatte man diese Korperchen O'idia, Ovula, Globuli oder

sonst was nennen kbnncn. Waren nun noeh die Bearbeiter der

Taxe so gefallig gewesen und hatten die Synonyme in der Taxe
mit Ilinweisung aufgenommcn

,
so ware der Taxirende mit einem

vergeblichen Nachschlagen davon gekommen; so aber ist der

kiirzeste Weg, wenn er einen Gegenstand nicht in der Taxe fin-

det, gleich das Register in der Pharmacopoe nachzusclilagen, uni

zu sehen, mit welcher systematiseben Weisheit der fragliche Kbr-

per untergebraclit ist.

Wahrend wir in Deutschland gern eine Uebereinstimmung der

deutschen Lander in Maass und Gewicht, in Handelsgesetzgebung,

im Patentwesen, im Schutz des geistigen Eigenthums und vielen

anderen bedeutenden Dingen anstreben und auch zum Theil schon

erreiebt baben, legt die preussisebe Pharmacopoe neue Dornbecken

an und Eussangeln dazu, um den Uebergang aus einem Lande in

ein anderes zu erschweren. Hat man einen vollkommen ausgebil-

deten Receptarius aus einem anderen Lande engagirt, so ist der-

selbe langere Zeit unbeholfener als ein Lehrling; er findet die Dro-

guen niclit nach den allgemein iiblichen Namen, und beim Taxiren

ist er ganz rathlos, ebe er durcb ein wirkliches Studium sicb in

diese Synonymenverwirrung bineingearbeitet bat.

Die Riicksicht auf diese ganz nutzlose Unbequemlickkeit wiirde

allein sebon hinreichen, die siebente Auflage der preussiseben Phar-

macopoe ungleicli zu beurtbeilen.

Ueberliaupt aber maebt die ganze Pharmacopoe den Eindruck,

als wenn sie nach Art eines Picknicks zu Stande gekommen ware,

wo die Lieferung der Speisen vertheilt wird, dann aber die Speisen

so genommen werden miissen, wie sie ankommen. Der Chemiker

maebt einige Darstellmigsmetboden zureebt, der Botaniker die Auf-

stellung und Beschreibimg der Pflanzenstoffe, der Pbarmaceut einige

Yorscbriften zu Infusen, Syrupen und Tincturen und zuletzt wird

das Ganze alphabetisch geordnet und aus dem Deutschen ins Latei-

nisebe iibersetzt. Damit ist den Anspriicben an ein wissenschaft-

liclies und praktisches Werk niclit geniigt, dass man einige mo-

derne Stoffe, wie Glycerin, Chloroform, baldriansaures Zinkoxyd,

aufgenommen hat, und class man jede Pflanze mit ibrem „neue-

sten“ Namen benannt hat.

Es ist anzuerkennen, dass man emige Fehler der vorigen Pliar-
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macopoe ausgemerzt hat, die man damals hatte gar nicht machen

sollen. Das unmogliche speciiische Gcwicht des Liquor Ferri sesqui-

chlorati ist etwas gemildert, und in vielen Fallen ist die absolute

Reinheit, welche zu vielen Moniten Veranlassung gab, durch ein

vernimftiges quantum fieri potest ersetzt, und bei Quecksilbersalbe

und Pilaster ist das unbewaffhete Auge ausdriicklich bezeichnet

worden, um damit die Zulassigkeit dieser Praparate zu beurtbeilen.

Was nun die Scries der Pharmacopoe betrifFt, so sind die An-

siehten dariiber der Zalil naob unendlicli, und es diirfte wohl keine

Series aufzustellen sein, die Allen genehm ware. Das schadet aber

auch nicht, denn der preussische Apotheker ist gewohnt, Alles zu

haben oder zu beschafFen, was nur irgend von Aerzten verlangt

wird, und sehr oft zu seinem grossen Nachtheile. Weshalb aber

aller Quark von den Aerzten verlangt wird, wenn er nur neu ist,

steht uns nicht zu zu beurtheilen. Ware der Anacahuitholzschwin-

del bei Ausgabe der Pharmacopoe nicht bereits schon wieder im

Abnehmen gewesen, man kann nicht dafiir stehen, dass dann dieses

schatzbare Brennholz flir die niichsten 10 Jahre in alien Officinen

hatte vorrathig sein mlissen. Viele, die es zu hohen Preisen und
mit Miihe beschafften, konnen jetzt ein Scheit PIolz in den Ofen

legen, was so theuer ist, wie ein gauzes Ivlafter. Haben nicht alle

Apotheker die Rademacher’schen Heilmittel bereitet und eingelegt?

Es muss also doch Aerzte gegeben haben, die geglaubt haben, dass

man mit destillirtem Eichel- oder Kriihenaugenwasser heilen konne.

Wir wollen also iiber die Series keine Zeit verlieren, da eineAus-

lassung keine Folge hat. Ist auch der Spiritus nitrico-aetliereus

weggeblieben, er wird doch bereitet und angewendet.

In Betreff der Schreibart der chemischen Formeln habe ich

die alten Zahlen und Formeln beibehalten, sowohl aus demselben

Grunde, aus welchem die Pharmacopoe keine neuen Namen hatte

einfiihren sollen, als auch desswegen, weil die neueren Formeln in

der That viel undeutlicher und schwerer entzifferbar sind, als die

alten. Yon der inneren Beschaffenheit der Salze haben wir heute
so wenig einen klaren Begriff, als zu jener Zeit, wo man das Koch-
salz aus der Reihe der Salze ausstrich und die Seife einreihete-

A\ ir haben nur Erfahrungsbegriffe von den einzelnen Bestandthei-
len der Salze vor ihrer Verbindung. So haben alle kohlensaure,

schwefelsaure, salpetersaure und andere Salze gewisse gemeinschaft-
liche Eigenschaften, aus denen zusammen wir einen Erfahrungsbe-
grifF bilden. Nennt man ein schwefelsaures Salz, so hat man schon
einen ganz klaren BegrifF von den vielen Eigenschaften des Dinges.
Beliebt man aber in der Formel den SauerstofF der Saure und Ba-
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sis zusammen zu legen, so kann man auf den ersten Schlair die

iVatur des Salzes nicht erkennen, sondern man muss tasten, wie

man ihn wieder auseinander reissen konne, dainit einer der empiri-

schen Korper herauskommc. Man erreicht dann mit einer gewissen

Unsichcrkeit und Millie, was die Formel auf einen Schlag zeigt.

In der Formel K S 04 ist SO4 durchaus unbekannt, weil es nicht

cxistirt, dagegen S 03 ist Schwefelsaure und aus hundert That-

sacken bekannt. Wie kann man den beidcn Formeln KMgH,^!)^
und K Mg H6 S 2 014 ansehen, class die erste untersckwefligsaures

Bittererde-Kali, die zweite schwefelsaures Bittererde-Kali, jedes mit

6 Atom Wasser, vorstellt, wenn man nicht eine ganz iiberfliissige

Berecknung anstellen will, welche durch die alte Formel iiberflussig

gewesen ware. In der organischen Chemie tkeilt man Dinge ab,

deren Existenz weit weniger feststekt, als die der Bittererde, des

Kalis, der Schwefelsaure. Man nannte friiher C4 H G 02 mit Ver-

achtung die empirische Formel des Alkokols und hat dafiir zwei

rationelle C4 H5 O —j— II O oder C4 H4 -f- 2 H O eingesetzt
,

von

deren keiner man den geringsten Beweis der Existenz hat. Jetzt

hat man die alte rationelle Formel der Salze in eine empirische

verwandelt, die man aber so wenig erkennt, als wenn man eine

Landkarte mit Norclen nach unten legt, ocler als wenn man das

wohlgetroffene Portrait eines Bekannten verkehrt aufhangt, in wel-

chem Falle man es sicherlich nicht erkennt. Man nennt jetzt

das Glaubersalz mit einer gewissen Betonung Natriuinsulphat.

Was ist denn Eisensulphat, Quecksilbernitrat, Ivupfersulphat, wenn

das Metall zwei basische Oxyde hat? Da nun die Formel doch

keinen andern Zweck hat, als mit den wenigsten Zeichen die mei-

sten empirischen BegrifFe rasch verbinden zu konnen, so muss

man alles fur Abwege lialten, was von cliesem Ziele abfiihrt. Es

giebt aber Leute, welche fiirchten verstanden zu werden.

Ueber clie Art und Weise wie die Pharmacopoe- Commission von

den Wiinscken und Ansichten der betheiligten Fachgenossen sick

Kenntniss verschalft habe, besitze ich keine Kenntuiss. Obgleich

ich eine amtliche Stellung als Mitglied des Medicinal -Collegiums

der Rheinprovinz , und eine wissenschaftliche als Verfasser zweier

Commentarien, des Lehrbuchs der pharmaceutischen Technik und

der Pharmacopoea universalis habe, so wurde ich doch nicht tiber

die neue Ausgabe um meineMeinung gefragt; dagegen der jetzt ver-

storbene Regierungs-Medicinalrath des Collegiums, der von den

Bediirfnissen und Mangcln der Pharmacopoe keine Kenntniss haben

konnte, und clem der chemische Theil der Pharmacopoe ganz fern

lag. In seiner Verlegenheit wollte er mir die Ausarbeitung seines
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Berichtes anvertrauen, dor dann unter seinem Namen abgegangen

ware, was ich jedoch ablehnte, theils, wcil die Commission, wenn

sie meine Vorsclilage luitte liaben wollen, sich an micli selbst

hiitte wenden konnen, theils auch, weil ich davon ausging, dass wer

ein Amt habe, auch dazu den Verstand habe. Es konnte demnach

scheinen, als wenn ich an der siebenten Auflage der Pharmacopoe

gar keinen Antheil habe, und ich habe das auch selbst geglaubt,

bis ich sie in die Hande bekam, wo ich clenn fand, dass ich unbe-

wusster Weise mit in der Commission war, und zwar mit einem

erosseren Antheil als irffend eines der Mitglieder. Yon den vielen

Yorschlagen und Rugen der zweiten Auflage des Commentars, die

fiir die siebente Auflage der Pharmacopoe beriicksichtigt worden

sind, will ich nur wenige aufzahlen.

Zuerst ist Aciclum hydrocyanatum weggeblieben, was ich im

vorigen Commentar 2. Aufl. I, S. 56 sehr bestimmt forderte.

Bei Aqua Chlori ist die von mir vorgeschriebene Bereitungs-

methode mit ganzem Braunstein wortlich aufgenommen worden.

Bei Aqua Florum Aurantii ist das selbstbereitete aufgegeben,

und das in sudlichen Gegenden bereitete aufgenommen worden

(Comment. I, S. 202).

Zu Extradum Gentianae ist kaltes Wasser vorgeschrieben,

statt des lauwarmen (I, S. 364).

Bei der Extractbereitung ist das von mir vertheidigte voile

Dampfbad an die Stelle der niederen Temperatur getreten, und
sammtliche Extractformeln, namentlich die der narcotischen, sind

ganz nach meiner Pharmacopoea universalis und den Andeutungen
des Commentars zurecht gemacht. Die Darstellung der trocknen

Extracte mit Radix Liquiritiae statt mit Saccharum Lactis ist we-
nigstens auch im Commentar (I, S. 345) ganz in der angenom-
menen Form befiirwortet.

Statt Morphium aceticum ist auf meine dringende Empfehlung
Morphium hydrochloratum aufgenommen und das reine Morphium
ist ausgelassen.

Das Loschen des Kalkes mit viel Wasser ist angenommen
worden; die rohe Bernsteinsaure statt der chemisch reinen; bei der

Bereitung von Acidum tannicum der empfohlene Zusatz von Wein-
geist zum Aether; bei Essigiither das Schiittelglas mit gleichen

Volumen Aether und Wasser statt der nicht praktischen Bestim-
mung in der sechsten Auflage; die PfefFermiinze hat sich in Pfeffer-

minze verwandelt; die Priifung des Chlorkalks mit schwefelsaurem
Eisenoxydul - Ammoniak (s. Titrirbuch 2. Aufl. S. 207) ist jetzt

brauchbar; das Hydrargyrum iodatum jlavum soil nach der An-
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weisung des Commentars (I, S. 477) mit VVeingeist ausgewaschen
werden; der Fieberklcc ist richtiger mit Biberklee iibersetzt; das

grammatisch falscbc supra bei Hiruclines durch superne ersetzt;

die Tinctura Cliinioidini aufgenommen; der koblensaure Kalk im

(Jastoreum berdcksicbtigt; Emplastrum adliaesivum ganz nach den

Verbaltnissen des Commentars angenommen; bei Spiritus campho-

ratus ist der Wasserzusatz nacli der Ldsung des Camphers vorge-

schrieben; bei Sulphur praecipitatum ist der Schwefel von 20 auf

24 Theile erhoht; bei Unguentum Hydrargyri rubrum Schweine-

schmalz statt TJnguentum rosatum angenommen, und noch eine

grosse Anzahl kleiner Moniten sind beriicksicktigt, die ich bei der

Commentirung bemerkte, aber niclit notirt babe. In anderen Fallen

hat die Pharmacopoe mir aucli nicht zu viel Ehre anthun wollen

und die vorgeschlagenen Veranderungen nicht angenommen. So

hat sie bei Essigsiiure das Verhaltniss der Schwefelsaure zwar

etwas vermindert, aber nicht genug; bei Ferrum sesquichloratum

bat sie die vorgeschlagene Ivrystallisation
,

das einzige Mittel, ein

reines und siiurefreies Praparat darzustellen, ausgeschlagen und eine

Sattigung mit Chlor vorgeschrieben, welche tagelang dauert; bei

der Fiillung des Zinkoxyds hat sie im Widerspruch mit alien Prak-

tikern die kalte Fallung, statt der siedend heissen, beibehalten und

so, um den Commentar nicht zu benutzen, drei tiicktige Fehler auf

eine Peihe von Jahren verlangert.

Unzweifelhaft Avar die Commission berechtigt, alle Fortschritte

und Rathschlage, die zu ihrer Kenntniss kamen, zu benutzen und

ich hatte gewiinscht, dass sie dies in noch hoherem Maasse gethan

hatte; allein dann bleibt mir der Trost:

Hos ego versiculos feci ,
tulit alter honores.

Bonn, 31. October 1864.

Dr. Mohr.
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Acet.um. (S'ffUV

Acetum crudum.

Eine klare, farblose ocler wenig gelbliche Flussigkeit, die so

viel Saure enthalten muss, dass sechs Theile hinreichen, um einen

Theil der Losung kohlensauren Kalis zu sattigen, also an kry-

stallisirter Essigsaure fast 5 Procent. Der Essig darf keine freie

Schwefelsaure und keine anderen Sauren enthalten, und muss

aus verdiinntem Weingeist bereitet worden sein.

Der Essig wire! jetzt allgemein aus verdiinntem Weingeist bereitet, nacli

Methoden, welche in der technischen Cberaie gelehrt werden, und deren ge-

nauere Darstellung bier uberfliissig erscheint. In der Pbarmacie wire! der

Essig vielfach zu Saturationen angewendet, und muss deshalb eine gleiche

Starke haben, Dieselbe wire! von der Pbarmacopoe in der Art bestimmt, dass

6 Thle. Essig hinreichen sollen, um einen Theil der officinellen Losung, Kali
earbonicum solutum, S. 114 des lateinischen Textes, zu sattigen. Diese Be-

stimmungsart ist ein Fortschritt gegen die friihere, wo trocknes kohlensaures

Kali jedesmal zur Bestimmung abgewogen werden musste, welches aber im
trocknen Zu stande nicht aufzubewahren war. Wenn dagegen das kolilensaure

Kali bei der Bereitung yon Kali earbonicum solutum einmal gut ausgetroek-

net war. so ist nachher die entstandene Losung immer gleichwerthig. Die
Berechnung des Gehaltes zu 5 Proc. Eisessig lasst sich in folgender Art
nachweisen:

1 At. kohlensaures Kali (09,11) erfordert zur Saltigung 1 At. Eisessig (60);

in einem Theile der Losung von Kali, earbonicum ist aber ^ kohlensaures

Kali vorhanden, und diese fordern zur Sattigung, nacli dem Ansatze

69,11 : 60 = : 0,308,
O 1

0,308 TTile. Eisessig. Diese sollen nun in 6 Thin. Essig vorhanden sein, oder

fk308 _ JL _ 5 lg proc
6 ~ 100

— ,ld 1
’

also annahernd richtig, da es auf eine grossere Scharfe bei cliesem Korper
nicht ankommt, und auch im lateinischen Text das Wort ,,/cre, beinahe“
sich vorfindet.

Der Essig soil keine Schwefelsauro noch andere Sauren enthalten. Eine
geringe Trubung mit Barytsalzen geben die meisten Essige, da sie immer mit

M oh r, Comm oiil a r i



2 Acetum aromaticum.

Brunnenwasser bereitet werden, welches niemals ganz frei von schwefelsauren i|

Salzen ist. Diese Ersckeinung ist also niclit maassgebend, um die Yerun- J
reinigung des Essigs mit freier Scliwefelsaure zu beweisen, so wie es denn

i

iiberhaupt kein einfaclies Mittel giebt, die freie Sclnvefels:iure von der ge- il

bundenen zu unterscheiden. Beim Genusse eines schwefelsaurebaltigen Essigs •

werden die Zahne bald stumpf oder empfindlich. Beim Abdestilliren und l]

endliclier ti'ockner Destination des Riickstandes wird sich bei freier Schwe- i

felsaure zuletzt schweflige Saure entwickeln, die an ihrem Gerucli leicht er- 1

kannt wird. Wenn man Essig unter Zusatz einer kleinen Menge Rohrzucker
j

auf gelindem Feuer concentrirt, so nimmt er bei Gegenwart von Schwefel-

saure sebr bald eine dunkelbraune, fast schwarze Farbe an.

Salzsaure wird zwar von Silbersalzen sicher angezeigt, allein hier ist die

Frage, ob sie in freiem Zustande vorbanden sei, nock naher gelegt, wegen
j

der haufigen Yerbreitung des Kocbsalzes. Ein vollstandiger Beweis kann nur

durcb die bis zur Trockne gefiibrte Destination gefiihrt werden, wobei die

Salzsaure sich verflucbtigt und im Destillat leicht nachgewiesen werden kann.

Metallische Verunreinigungen riihren immer von Beriihrung mit Metall her,

und konnen in Eisen, Kupfer oder Blei bestehen. Sie werden durch die be-

kannten Reagentien Gerbsaure mit doppelt-kohlensaurem Natron, Ammoniak,
chromsaures Kali und im Ganzen durch Schwefelwasserstoff verrathen.

Acetum aromaticum (Seimtqefjtg.

Nimm: Zerschnittene Rosmarinblatter, .... 4

„ Salbeiblatter, 4

„ Pfefferminzblatter, vonjedem
vier Theile, 4

zerstosseneGewiirznelken, 1

„ Zitt wer wurzel, 1

„ Angelika wurzel, von jedem einen

Theil, 1

Essig einhundert vier und vierzig Theile . 144

Scbiitte die zerscbnittenen und zerstossenen Substanzen in

ein Gefass, giesse Essig darauf, verschliesse das Gefass und lasse

sie damit vier Tage unter ofterem Umschutteln maceriren, presse

dann aus und filtrire die Fliissigkeit.

Er sei klar von rothbrauner Farbe.

Er werde in wohlverschlossenen Gefassen bewahrt.

Es ist die unveranderte Vorschrift der friiheren Ausgabe. Ueber die Be-

reitung ist nichts hinzuzufiigen. Der Gebrauch dieses Essigs ist fast auf Niclits I

heruntergekommen, seitdem man gelernt hat, durch Luftwechsel die schlechte

Luft der Sale in Hospitalern zu entfernen, statt sie durch den auf keissen
j

Ziegelsteinen verdunsteten Gewurzessig zu umhiillen. In alteren Pharmaco-

poen fanden viele ahnliche Vorschrilten unter den Namen Acetum pestilcn-

tiale, -bezoarclicum
,

-antisepticum ,

-prophylacticum
}
-Allii compositum. Der

sogenannte Yierrauberessig, Vinuigvc des cpuutve voleuvs
,
enthtilt noch Knob-

lauch und Kampher.



Acetum pyrolignosum crudum. 3

Acetum pyrolignosum crudum. Olofyet

Acidum pyrolignosum crudum. Acidum pyroxylicwm crudum. Aci-

dum Ligni empyreumaticum. Siofte Jpoljfdttre.

Acidum pyrolignosum rectijicatum.

Dtectificirter £o^efjtg.

Acidum pyrolignosum crudum. Acidum pgroxylicum rectijicatum.

Man giesse rohen Holzessig in eine Glasretorte und destillire

bei gelindem Feuer, bis drei Viertel iibergegangen sind.

Der rectificirte Holzessig muss von gelblicber Farbe sein. Bewahre
ibn in gut verschlossenen Gefassen auf.

Sowohl der rohe als gereinigte Holzessig finden in der Pharmacie fast

gar keine Anwendung und hatten fiiglich wegbleiben kdnnen, um so mehr
als durch die Yorscbrift der Pharmacopoe keinerlei Sicherheit fur eine gleiche

Starke oder Beschaffenkeit gegeben ist. Der robe Holzessig wird nur fabrik-

massig an den durcb Woblfeilheit des Iiolzes geeigneten Oertlicbkeiten dar-

gestellt, oder als Nebenproduct beim Holzkohlenbetriebe gewonnen. Das
Holz wird moglichst lufttrocken in ganzen Scbeiten in ovalen rohrenformigen

gusseisernen Retorten der trocknen Destination ausgesetzt. Das Feuer muss

unausgesetzt Tag und Nacbt fortgeben, wenn die Arbeit lobnend werden soil,

damit der Ofen niemals erkalte. Das Feuer muss sebr massig aber gleich-

formig gebalten werden, und eine Destination dauert etwa 8 Stunden. Dann
wird der Deckel der Retorte abgerissen, die mit Harken berausgerissenen

gluhenden Kohlen in grossen blecbernen Gefassen aufgefangen und durcb

festen Yerscbluss mit dem Deckel geloscbt, dann sogleich eine neue Be-

schickung mit Holz eingesetzt, und der Deckel mit nassem Lebm bescbmiert

aufgesetzt und durcb Scbrauben oder Keile befestigt. Nacb kurzer Zeit er-

scheinen die Destillationsproducte der neuen Bescbickung. Da die Gasarten

sehr heiss austreten, so bedarf die Yerdicbtung derselben sebr ausgedebnte
Kuhlgerathschaften. Dieselben besteben in einer Reibe stebender bolzerner

Fuderfasser, w'elcbe in der Mitte durcb dicke kurze Robren mit einander ver-

bunden sind. Es ist eigentlicb eine Luftkiiblung mit sebr grosser Oberflaclie,

weil Schlangenrohren gar nicbt gereinigt werden konnen. Die Absatze in

den folgenden Fassern gescheben nacb der abnebmenden Fliicbtigkeit der
Producte, so dass die scbwerflucbtigsten Producte, Tbeer, Kreosot, in den
dem Ofen am nachsten, der Essig in den entfernteren sicb vorfinden, worauf
die perrnanenten Gasarten zuletzt ins Freie entweichen. Diese als Brennstoff
unter den Feuerheerd zu leiten, ist sehr gefahrlick, weil dadurch zuriick-

schlagende Explosionen entstehen konnen. Die Rectification ist eine einfacbc

Arbeit. Die angewendete Retorte karin nur ausscbliesslich zu diesem Zweclce
behalten werden.

Zuerst gehen die fliichtigsten Bestandtheile, niimlicb der ITolzgeist, fiber,

und das erste Destillat ist leichter als Wasser (0,995), dann steigt das speci-

fische Gewicbt der Destillate mit dem zunehmenden Gebalt an Essigsiiure,

bleibt eine Zeit lang constant (1,014) und Bteigt gegen Ende noch einmal

1
*



4 Acetum Rubi Idaei. — Acetum scilliticum.

rascli. Es sollte deshalb auch das erste Product, der Ilolzgeist, entfernt wer-
]

den, und nur das Desfillat aufgefangen werden, so lange es das specif. Ge-
j

wicht von 1,012 bis 1,014 hat. Zusiitze von Schwefelsaure, oder Braunstein i

und Schwefelsaure geben kein hesgeres Resultat. Der gereinigte Holzessig t

nimmt mit der Zeit durch OxjAation wieder eine dunkle Farbe an, und
i

nahert sich im Ansehen fast wieder dem rohen. Es ist Pyrogallussaure darin ;

enthalten, wie Pettenkofer nachgewiesen hat.

Acetum Rubi Idaei. §tmbecvefftg.

Die Himbeeren werden zerquetscbt hingestellt bis die Gah- 1

rung vollendet ist und die tiberstehende Fliissigkeit klar erscheint, :

darauf wird abgepresst und der Saft einige Tage hingestellt und ij

dann filtrirt.

Zu einem Theile der erhaltenen Fliissigkeit . . 1

setze man
drei Theile Essig 3 I

hinzu.

Der auf diese Weise erlialtene Himbeeressig sei hellroth und |c

klar.

Er ist in nicht zu grossen, vollgefullten, gut verschlossenen Ge- I

fassen aufzubewaliren.

Die Aufbewahrung geschieht zweckmassig in den Flaschen, worm die kiinst- I

lichen Mineralwasser versendet werden. Der Kork wird vorher in heissem I

Wasser gebriiht, fest eingetrieben und mit einem Charapagnerknoten hefestigt. I
Die Flaschen werden horizontal gelegt.

Diese Vorschrift ist ein Fortschritt gegen die friikere, wo die gequetsch- I

ten Himbeeren ohne Weiteres mit dem Essig angesetzt wurden. Durch die

Gahrung verschwindet der Zucker und die stickstoffhaltigen Korper, welche

gerade das Yerderben dunner Flussigkeiten bewirken, sind grosstentheils ent- I

fernt. Die grossere Haltbarkeit des Priiparats berulit theils in der Gegenwart
von etwas Weingeist, theils in dem letztgenannten Umstande. Farbe und Ge-

ruch werden durch die Gahrung besser entwickelt.

Acetum scilliticum. ©ieev^biebelefftg.

Nimm: Meerzwiebel, kleiu geschnitten, einen Theil 1

Essig zehn Theile 10

Giesse den Essig auf die MeerZ'wiebel und lasse sie daunt

drei Tage unter ofterem Umschiitteln maceriren, presse dann ge- I

linde aus und filtrire die Fliissigkeit.

Der Meerzwiebelessig muss ldar und gelb sein.

Er ist in einem gut verschlossenen Gefasse aufzubewahren.

Der Meerzwiebelessig ist leicht dem Yerderben unterworfen, indem sich

ein Bodensatz hildet. Er soli deshalb nicht in grossen Mengen auf langere I

Zeit vorratbig hereitet werden.
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Acidum aceticum. (gftigalfofyof. (Sfjtgfauie. (SfSefftg.

ATkohol Aceti. Acetum glaciate.

Nimm: Essigsaures Natron zehn Theile 10

rohe Schwefelsaure von 1,845 specifischem Ge-

wichte siebenTlieile 7

Das essigsaure Natron wei'de durch Erhitzen vom Krystalli-

sationswasser vollstanclig befreit, in einen Kolben geschuttet und

nach dessen Erwarmung die Schwefelsaure nach und nach darauf

.

gegossen und dann die Essigsaure bei gelinder Wiirme abdestil-

lirt. Zu dem Destillate wird so viel gepulvertes saures chrom-
saures Kali hinzugesetzt, bis es nach ofterem Umrlihren gelb

•. erscheint, und dann wird es rectificirt.

Das zuerst Uebergehende wird weggenommen, bis zehn Theile

des Destillats einen Theil Citronenol auflosen.

Sie muss klar, farbios und niclit brenzlich sein und keine schwef-

lige Saure enthalten.

Endlich. Die preussischen Pharmacopoen batten von der dritten Auflage

an die iible Gewohnheit
,
zur Darstellung der Essigsaure schlechte Metboden

aufzunebmen. Wir sind nun docb scbliesslicb zu der einzigen rationellen

! Darstellung der starken und schwacheren Essigsaure gelangt. Das essigsaure

Natron lasst sicb am leichtesten durcb Krystallisation von alien Unreinig-

keiten trennen; wegen seines kleinen Atomgewichts gebt die grosste Menge
in ein gegebenes Gefass, und es liinterlasst keine unlosliche, sondern leicht

aufloslicbe, noch nutzbar zu verwendende Abfalle.

Die ganze noch offenbleibende Frage war das Verbaltniss der Schwefel-

saure, und die Pbarmacopoe bat sebr nabe das von mir in der zweiten Auf-

lage des vorigen Commentars scbliesslicb empfohlene Verbaltniss von 10 kry-

stallisirtem essigsauren Natron zu G Schwefelsaure angenommen, indem sie

statt 6 Schwefelsaure 7 Schwefelsaure vorscbrieb. Dariiber wollen wir nicbt

rechten. Eins ist so gut wie das andere- Das essigsaure Natron wird von
einem Atom Schwefelsaure leicht und vollstandig zersetzt, und die Griinde,

welcbe beim Salpeter und Kocbsalz nbtbigen zwei Atome Schwefelsaure zu

nehmen, fallen bei der schwacben und leicht flucbtigen Essigsaure weg.
Allein das trockne essigsaure Natron wird nicbt von einem Atom Schwefel-
saure, wenn sie nicht verdiinnt ist, geniigend durchdrungen, und die Zer-
setzung ist unvollstandig, nicht wegen mangelnder Verwandtscbaft, sondern
wegen mangelnder Beriihrung und Durchdringung. Es musste also das Yer-
haltniss aufgesucht werden, wo bei der kleinsten Menge Schwefelsaure schon
die Durchdringung und Zersetzung eine vollstandige sein konnte. Ich fand
dies (Commentar zur 6. Auflage. 2. Aufl. I, S. 25) bei 12 Theilen troclcnem
essigsauren Natron und 11 Theilen concentrirter Schwefelsaure und schlug
der Einfacbheit wegen gleiche Theile von beiden vor. Auf 7 Schwefelsaure
wiirden danach 11,6 krystallisirtes essigsaures Natron kommen, wofur die

Pharmacopoe 10 genommen hat. Da nun die Versuche (ebendaselbst) erge-
ben hatten, dass von diesem Minimum der Schwefelsaure bis iiber 8 Atom
alle Verbaltnisse brauchbar waren, ein fast gleiches Piesultat ergaben, und
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sicli nur in der Menge der nutzlos verwendeten Schwefelsaure unterschieden,
so konnte leiclit jedes andere Verhaltniss genommen werden.

Das essigsaure Natron enthalt:

1 Atom Essigsaure (C 4 H3 03 ) = 51

1 Atom Natron (NaO) =31
6 Atom Wasser (6HO) =54

sein Atomgewicht ist also 136

und darin sind enthalten 82 wasserleeres Salz. Zur Zersetzung dieser Menge
ist ein Atom Schwefelsaurehydrat (49) hinreichend. Da aber dieses selbst

bei dem richtigen specifischen Gewichte nicbt ganz das Monohydrat ist, son-

dern etwas scliwacher, so lcann man das Atom des Schwefelsaurehydrats ge-

rade zu 50 annebmen. Nacb dem Ansatze

136 : 50 = 10 : 3,68

wiirden auf 10 Tlieile krystallisirtes essigsaures Natron 3,68 Theile Schwefel-

saure binreicben. Die vorgescbriebene Menge von 7 Unzen reicht nahe an
2 Atom und dieser Ueberscbuss ist im vorliegenden Falle einzig einer Coba-

sionserscbeinung gewidmet. Hatte die concentrirte Schwefelsaure ein gerin-

geres specifisches Gewicbt, so wiirde das Yolum eines gleicben Gewichtes

grosser sein, und die Durcbdringung konnte vollstandiger sein.

Bei ricbtiger Arbeit kann das Product bei der ersten Destination fertig

und frei von scliwefliger Saure sein. Es ist als einUngliick anzusehen, wenn
dies nicbt eintritt.

Zuweilen ereignet es sicb, dass die letzten Producte trube iibergeben.

Dies riibrt davon ber, dass in starker ortlicber Hitze Glaubersalz durcb Reste

von Essigsaure zersetzt wird, und aus dem gebildeten Schwefelnatrium

durcb Iiinzutreten von Saure Scbwefelwasserstoff entstebt.

War an einer anderen Stelle auch Schwefelsaure in schweflige Saure

zersetzt worden, so bilden diese beiden Gase eine kleine Menge ausgeschie-

denenSchwefels. AlsKiihler wendetman ambesten ein langes weites Glasrohr

an, was von kaltem Wasser in einem rolirenformigen Behiilter umgeben ist.

Hierbei kann man sehr leicbt die Destillate in einzelnen Mengen abnebmen,

und dadurcb eine Yerunreinigung, welche entweder gegen Anfang oder gegen

Ende der Arbeit sicb zeigt, aus der grossen Masse des Products fernhalten.

Die reinste und starkste Saure gebt in der Mitte der Destination iiber, und
man fangt Anfangs und gegen Ende einen Bruclitheil, etwa %, besonders auf.

Unrichtige Bescbaffenheit der Saure kann bei dieser Darstellung aus

einem zu grossen Gebalt an Wasser und der Gegenwart von sckwefliger

Saure entstehen. Der erste Fall tritt ein, wenn das angewandte Schwefel-

saurehydrat selbst schon zu viel Wasser enthielt, oder wenn das essigsaure

Natron nicbt gehorig entwassert war. Fiir den ersten Fall bat man das

ricbtige specifische Gewicbt der Scbwefelsaure, welches man durch Zusatz

von etwas Nordhauser Scbwefelsaure verbessern (s. Acid, sulphuricum crudum)

kann, und die Entwasserung des essigsauren Natrons kann man durcb Yor-

sicht ricbtig leiten.

Beim Austrocknen des Salzes durcb Warme schmilzt es zuerst in seinem

Iirystallwasser, dann wird es zu einem trocknen Pulver; bei gesteigerter

Hitze wird dieses Pulver zahe, klebend, und schmilzt endlich zu einer Fliis-

sigkeit zusammen. Die kleinsten Mengen fremder organischer Stoffe geben

sich bier durch eine graue Farbe zu erkennen. Sobald die letzten Theile des

schwimmenden Salzes gescbmolzen sind, entfernt man dasselbe vom Feuer

und lasst erstarren. Hierbei debnt es sich bedeutend aus; die oberste bereits

erstarrte Scbicbt wird von dem noch fliissigen Salze durcbbrocben
,
und dies

j

|
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dringt lavenartig, immer hoher steigend, aus derMitte aus. Das Salz stellt in

diesem Zustande eine atlasartig gliinzende, ziihe, blattrig krystallinische
,
wie

Asbest biegsame, gewohnlich ctwas gTaue Masse dar. Durck den feurigen

Fluss gebt keine Spur Essigsaure verloren, wie sowolil die Analyse beweist,

als der Umstand, dass man in einem geschlossenen Raum keine Essigsaure

riecht. Die Pharmacopoe sagt nicht, dass man das Salz schmelzen solle, sie

will es nur voin Krystallwasser befreit haben, was zwar auch in staubiger

Trockne, mit Sicberheit aber nur durcb Scbmelzen gescheben kann. DieVer-

unreinigung durcb scbweflige Siiure tritt kauptsachlich durcb Ueberhitzung

einzelner Stellen des Bodens der Betorte ein. Es empfiehlt sicb deslialb ein

massiges aber langer anhaltendes Feuer und eine ziemliclie Sandscbicbt in

dem Sandbade, wodurcb die Warme besser vertbeilt wird. Die Entfernung

der schwefligen Saure, welche man durcb ibren Geruch, dann durch ihre

Wirkung auf Jodlosung, nacbdem man etwas Stiirkelosung zugesetzt hat, er-

kennt, indem Jodlosung nun keine blaue Farbe hervorbringt, wird durcb

oxydirende Korper in Schwefelsaure oder Unterschwefelsaure verwandelt und

verliert dann ihre Fliicbtigkeit.

Fein gepulvertes doppelt chromsaures Kali bringt die erste Wirkung ber-

vor und Braunstein die letztere. Auch ist braunes Bleihyperoxyd mit gleichem

Erfolge angewendet worden. Die Entfernung der schwefligen Saure setzt

immer eine Rectification voraus, bei welcber zuerst eine diinnere Saure, dann
die starkste ubergeht, und deswegen soli nach Yorschrift der Pharmacopoe
dabei die erste Portion der Saure entfernt werden. Die Pharmacopoe setzt

voraus, dass unter alien Umstanden scbweflige Saure vorhanden sei, weil sie

das Destillat immer mit doppelt chromsaurem Kali bebandeln lasst. Das ist

aber nicht der Fall. Bei dem Yerkaltniss von lOTheilen lcrystallisirtem essig-

sauren Natron und 6 Tbeilen Schwefelsaure, bei inniger Misckung des Ge-

menges und langsamer Destination kann die Essigsaure auf den ersten Scblag

fix und fertig, stark genug und frei von schwefliger Saure erbalten werden.

Es ware also zweckmassiger gewesen
,
wenn die Arbeit der Rectification nur

auf den Fall derGegenwart der schwefligen Saure, welche durcb ein bestimmt
anzugebendes Reagens angezeigt war, besckrankt worden ware. Dass Jemand
ein reines Product, nur um den Yorschriften der Pharmacopoe zu folgen, mit
chromsaurem Kali rectificire, kann docb nicht verlangt werden.

Ueber die Starke des gewonnenen Praparats bat die Pharmacopoe nur
eine Angabe, namlich, dass 10 Gewicbtstbeile Essigsaure 1 Theil Citronenol

losen sollen. Dies ist leicbter verordnet, als ausgefiihrt. Naturlicb muss
diese Priifung wahrend der Destination selbst gescheben. Ware das so ein-

fach
,
wie man destillirte Salpetersaure durch ein vorgehaltenes Glaschen mit

Silberlosung auf Chlor pruft, so mochte es angehen. Hat man nun auch 1

oder y2 Drachme Citronenol abgewogen, wie stellt man es nun an, dass von
dem Destillat gerade 10 Drachmen oder 5 Draclimen einfliessen. Diese Ab-
wagun£ muss auf der Wage geschehen, in den meisten Fallen in der Apo-
theke selbst. Man muss viele Gefasse mit Saure benetzen, damit bin- und
hergehen, wahrend die Destination ihren Yerlauf hat. Die Yorschrift ist

ganz unpraktisch, wenn sie, wie die Pharmacopoe will, wahrend der Destina-

tion vorgenommen werden soil. Sie mag hingehen, wenn sie nach vollende-

ter Destination mit dem ganzen Product vorgenommen werden soil; dann
muss sie aber auch so viele Toleranz haben, dass in alien Fallen, wo nicht

rnit entschiedener Nachlassigkeit gearbeitet wurde, sie jedesmal ohne Weite-
res eintritt. Das specifische Gewicht ist allerdings bei der starken Essigsaure

kein sicheres Zeichen und deshalb mit Recht auch in der Yorschrift nicht

aufgenommen worden. Allein um die Starke einer Saure zu bestimmen, hat
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man viel bessere und einfachere Mittel, als die Losung von Citronenol. Die
Maassanalyse 'giebt dazu die besten Verfabrungsarten an. Mit Hulfe einer
Pipette kann man 1 Cubikcentimeter Essigsaure aus einer Flasche nehmen,
und mit einer anderen Pipette, die mit normalem Kali gefiillt ist, kann man
das Minimum desselben finden, welches zur Sattigung verbraucht werden soil,

odcr da das iitzende Ammoniak nur ein ganz bestimmtes specifisches Gewicht
von 0,960 haben soli, so konnte man diesen Korper zur Neutralising der
Essigsaure benutzen. Um dies nachtraglich zu berechnen dienen uns folgende

Zahlen

:

Wir nehmen das specifische Gewicht der Essigsaure, welches nicht reines

Monohydrat ist, zu 1,063 an, so wiegt 1 Cubikcentimeter 1,063 Gramm
;
diese

erfordern zur Sattigung:

(nacli dem Ansatz 60 : 17 = 1,06 3 : 0,301)

0,301 Gramm wasserleeres Ammoniak; da die officinelle Ammoniakflussigkeit

nach Angabe der Pharmacopoe (S. 18) 10 Proc. wasserleeres Ammoniak ent-

lialten soli, so sind die 0,301 Gramme Ammoniak in 3,01 Gramme officinellen

3 01
Salmiakgeistes enthalten, und diese nehmen 1 Volum von = 3,1 ein.

UjJo

Um aber nicht zu streng zu Werke zu gehen, wollen wir nur 3 Cubik-

centimeter annehmen, und die Starkebestimmung der Essigsaure hatte dann

diesen Wortlaut annehmen konnen:

1 Cubikcentimeter Essigsaure mit Lackmuspapier versetzt soli von nicht

weniger als 3 Cubikcentimeter atzenden Ammoniaks in Blau ubergefiihrt

werden. Eine solche Operation kann in einer Minute und wakrend der De-

stination, neben derRetorte, ausgefiihrt werden; siewird aber ganz unbrauch-

bar, wenn mann statt der Yolumina Gewi elite setzt. Die Pharmacopoe ist

liier nicht auf der H5he der Wissenschaft.

Die so erlangte Essigsaure ist uiemals vollkommen Eisessig oder Mono-
hydrat. Sie gesteht um so schwieriger zu Eis, je mehr Wasser sie enthalt.

Um diesen Korper zu erhalten, muss man immer ein Gemenge von englischer

und Nordhauser Schwel'elsaure anwenden. Fur die Pharmacopoe hat aber

auch der wahre Eisessig keinen Nutzen. Nachdem aus der Pharmacopoe

die friihere Forme! fur Acidum aceticum aromaticum ausgefallen ist, hat auch’

der Radicalessig keinen sichtbaren Grund mehr. Arzneimittel ist er nicht,

und als analeptisches Riechmittel von sehr unbedeutendem Werthe.

Das wirkliche Monohydrat der Essigsaure (C4H3O3 -{- HO = 60) hat das

specif. Gewicht 1,057. Eine vollstandige Untersuchung dieses Gegenstaudes,

der hier kein rechtes Interesse mehr darbietet, ist in der 2. Aufl. des friihe-

ren Commentars enthalten.

Acidum aceticum dilutum. $evimnntc ©fftgfauvc.

Acetum concentration.

Nimm: Essigsaures Natron zwolf Theile ....
rohe Scliwefelsaur e aebt Theile

Schutte das essigsaure Natron in einen Kolben, giesse die

Schwel'elsaure darauf, lasse das Gemisch eine Nacht hindurch

stelien und destillire, bis neun Theile iibergegangen sind.

Enthalt das Destillat Schwefelsaure oder Chlorwasserstofl-

saure, so wil’d es mit essigsaurem Natron versetzt; enthalt es
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schweflige Saure, mit etwas saurem cbromsauren Kali und dann

rectificirfc.

Das Destillat wird mit so viel destillirtem Wasser verdunnt,

dass ein Tbeil binreicht, um einen Theil der Losung des kohlen-

sauren Kalis zu sattigen.

Die verdunnte Essigsaure muss klar, farblos, nicht brenzlich und

frei von Schwefelsaure und schwefliger Saure Bein.

Sie entkiilt 29 Proc. krystallisirte Essigsaure und hat ein specif. Ge-

wicht von 1,038.

Sie ist in gut verschlossenen Gefilssen aufzubewakren.

Wir baben in dem vorigen Artikel gesehen, dass essigsaures Natron von

1 Atom Schwefelsaurebydrat vollkommen zersetzt wird, und dass dieYermeh-
rung der Saure lediglicb der Notbwendigkeit oiner vollstandigeren Berubrung
gewidmet war. Bei der Darstcllung des sogenannten coucentrirten Essigs oder

der verdunnten Essigsaure fallt aber dieser Grund, weg, da in dem Krystall-

wasser des essigsauren Natrons genug Substanz gegeben ist, um eine voll-

standige Diu’cbdringung zu bewirken. Nicktsdestoweuiger scbreibt die

Pharmacopoe das Yerkaltniss der Schwefelsaure zum essigsauren Natron wie

8 zu 12 vor, welches von dem vorigen von 7 zu 10 nur sehr wenig abweicbt,

indem letzteres wie 8,4 zu 12 stebt. Es ist also nur zu der starken Essig-

saure die unbedeutende Menge von 0,4 Schwefelsaure auf 12 essigsaures Na-
tron mekr genommen. Wir miissen nun untersucken, ob nacb den vorkan-
denen Erfakrungen die Vorschrift der Pharmacopoe eine gute ist. Eine Keihe
kierhin gekoriger Yersuche ist von mir angestellt und in der zweiten Auflage
des vorigen Commentars mitg.etheilt worden. Die vorige Auflage der Phar-
macopoe hatte noch eine gewisse Menge Wasser vor der Destination zuge-

setzt; in dieser Beziehung wurde ermittelt, dass das Wasser die Destination

merkbar erschwert. Es wurden die Verhaltnisse 12 Natrum aceticum
,

5 Acidum sulphuricum mit 3 Theilen Wasser, 6, 8, und 10 Tkeiien Wasser
der Destination unterworl'en. Die Destination ging bei den drei ersten Gemen-
gen leicht und ohne Stossen vor sick, und es wurden reicliliche Ausbeuten
von Saure gewonnen. Das vierte Gemenge, mit 10 Theilen Wasser, zeigte die

Erscheinung eines heftigen Stossens, so dass die Destination nicht zu Ende
geiiihrt werden konnte. Es hatte sich durch das Kocken ein feinkorniges
Salz ausgeschieden und an den Boden gesetzt, welches wie ein dichtes Pul-
ver durch die Dampfblasen in die Hohe geworfen wurde und augenblicklich
wieder zu Boden fiel. Dieses Salz war wasserleeres schwefelsaures Natron.
Ein Theil desselben zwischen Papier gepresst und an der Luft abtrocknen
gelassen hinterliess von 1,17 Gramm 1,13 wasserleeres gegluhtes Salz. Der
kleine W assergehalt von 3,4 Proc. war offenbar nur hygroskopisch, und so-

rnit das Salz wesentlich wasserleeres Glaubersalz. Das ganze Gemenge hatte
vor der Destination 36 Stunden gestanden und es ging daraus kervor, dass
man gleich nach der Vermischung destilliren miisse, und dass ein Wasser-
zusatz zur Schwefelsaure nur nachtheilig ist. Die neue Pharmacopoe hat
dann dieses Wasser auch weggelassen, dagegen das alte Yerhiiltniss von 12
essigsaurem ISatron zu 8 Schwel'elsaure beibehalten.

Es hatte sich aber bereits herausgestellt, dass auf diese Menge essigsaures
Natron 5 Schwefelsaure mehr als genug waren, und dass der Riickstand in der
Hetorte zur Sattigung der freien Saure eine ansehnliche Menge kohlensaures
Natron bedurfte. Pis wurde demnach noch der Versuch angestellt, mit Weg-
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lassung de8 Wassers, 12 essigsaures Natron mit 4 Schwefelsaure der Destilla- J
tion zu unterwerfen. Indem das Salz in seinem Krystallwasser schmilzt, durch-
dringen sich die beiden Flussigkeiten vollstiindig und die Destination gehtmit
auflallender Leichtigkeit vor sich. Es wird bis zur Trockne destillirt. Das wasser-
freie Glaubersalz liegt wie ein weisser Schwamm vollkommen weiss in der Retorte. 14

Das Destillat ist von sehr reinem Geruch, absolut frei von schwefliger Saure, von
einem specif. Gewicht 1,062, und seine Starke wurde durch Titriren zu 44,85

Proc. wasserleerer Essigsaure ermittelt. Um auf 25 Proc. wasserleere zu ver-

diinnen, mussten noch 5 Unzen Wasser zugesetzt werden und es waren im
Ganzen 13 Unzen Ausbeute erlangt. Der Rest in der Retorte mit 2 Theilen
Schwefelsaure und 4 Wasser aufs Neue destillirt gab eine Fliissigkeit, deren
Gehalt an Essigsaure kaum y4 Proc. von dem des Destillats war. Es geht. daraus

aufs Deutlichste hervor, dass zur Zersetzung des essigsauren Natrons 1 Atom
Schwefelsaure vollkommen geniigt, und dass man den Vortheil hat, bei der

ersten Destination ein reines, von schwefliger Saure freies Praparat zu erhal- .

ten. Das hochste Verhaltniss der Schwefelsaure, worauf man praktisch gehen
kann, ist auf 12 Theile krystallisirtes essigsaures Natron 4V2 Theile englische

Schwefelsaure. Man sollte nun eigentlich erwarten, dass man aus einerpreus-

sischen Pharmacopoe, die mit der Pratension in die Welt tritt, vorher nicht

das Gutachten der Fachgenossen in Anspruch zu nehmen, etwas lernen konne;

allein man findet, dass der Artikel Acidurn aceticum dilutum selbst ohne Kennt-
niss dessen, was bereits von Anderen ermittelt und bekannt war, abgefasst ist.

Sonach kann die vorliegende Yorschrift nur als ein B’elder bezeichnet werden.

Wahrend dieMittel vorlagen, zur ersten Destination ein von schwefliger Saure

freies Praparat zu erhalten, nimmt die Pharmacopoe das Verhaltniss der Schwe-

felsaure doppelt so gross als es nothwendig und richtig ist, und fiihrt damit die

nachfolgenden Operationen der Entfernung der schwefligen Saure und der

Rectification nothwendig im Gefolge
;
und so setzt denn auch die Yorschrift

voraus, dass es moglich sei, dass sich im Destillat Schwefelsaure, Salzsaure

und schweflige Saure befinde. Schwefelsaure kann im Destillat nur vorhanden

sein, wenn mehr Schwefelsaure, als um doppelt-schwefelsaures Natron zu bil-

den, vorhanden ist, was nicht der Fall ist; sie musste also ubergespritzt sein,

was bei dieser leichten Destination kaum anzunehmenist. Salzsaure kann nur

von unreinem essigsauren Natron herruhren. Wenn aber einmal das Verhalt-

niss von gleichen Atomen essigsauren Natrons und Schwefelsaure nicht bei-

behalten werden soli, so ist es viel besser, das essigsaure Natron, wie in obiger

Vorschrift, etwas vorwalten zu lassen, als die Schwefelsaure; denn nun ist es

absolut unmoglich, dass Schwefelsaure und Salzsaure iibergehen und dass sich

schweflige Saure bilde. Die Prufung auf diese Sauren und ihre nachherige

Entfernung durch Rectification mit essigsaurem Natron oder chromsaurem

Kali kann immerhin vorgeschrieben werden, allein sie werden sich bei der

besseren Vorschrift niemals vorfinden.

Im specifischen Gewichte ist diese Saure um zwei Einheiten der dritten

Decimale herabgesetzt worden, namlich auf 1,038 gegen friiher 1,040, und die

Starke an Essigsaure auf 29 Proc. Essigsaurehydrat gestellt. Die fruhere Saure

von 1,040 war etwas starker, namlich 29,4 Proc. Eisessig nach dem Ansatz

51 : 60 = 25 : 29,4, wobei 51 das Atomgewicht des wasserleeren
,
60 das des

monoliydratischen ist, und 25 Proc. der fruhere Gehalt an wasserleerer Essig-

saure. Die Starke soil durch Sattigung der officinellen kohlensauren Kali-

losung festgestellt werden, in dem gleiche Gewichtstheile sich sattigen sollen.

Wir haben fiber diese Prufung schon bei dem vorigen Artikel gesprochen.

Auflallender ist es, dass die Pharmacopoe von den neueren Fortschritten der

messenden Chemie keineNotiz genommen hat, da doch eine Menge Saure- und
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Alkalistiirken darin vorkommen. Nun ist freilich richtig, dass die Titrirme-

tliode in Berlin wenig beliebt und aucb wenig bekannt ist, allein dies diirfte

allein kein Grund sein, einen Fortscliritt der Wissenschaft auszuschliessen. Es

wiirde kaum der Rede werth sein, wenn der Apotheker zu dem ungeheuren

Apparat, den er jetzt bedarf, noch eine Burette, eine Pipette und eine Litre-

flasche bekiime, sowie einen Gewichtssatz bis zu 20 Grammen. Der Recen-

sent der Titrirmethode sagt in Buchner’s neuem Repertorium der Phar-

macie, Bd. 12, S. 43, Folgendes: „Wir haben uns bei der haufigen Besich-

tigung der Apotheken leider iiberzeugen miissen, dass gar viele Apotheker

von den neuen, ebenso leicht und schnell als sicher auszufuhrenden Titrir-

methoden noch gar keine Notiz genommen haben und nicht einmal mit den

wenigen hier absolut nothwendigen Instrumenten versehen sind. Allein der

Apotheker ist verpflichtet, viele Arzneimittel und besonders chemische Priipa-

rate auf ihre Giite und ihren Gehalt an wirksamer Substanz zu priifen, und
dies urn so mehr, als er jetzt viele Praparate nicht mehr selbst bereitet, son-

dern aus den Fabriken oder durch den Handel bezieht.“ Es sollte mir leid

thun, wenn die pharmaceutischen Mitglieder der Commission sich durch obige

Stelle unangenehm beriihrt zu fiihlen Yeranlassung hatten. Eine titrime-

trische Bestimmung ist leichter gemacht, als eine Bestimmung des specifischen

Gewichtes, und in ihren Angaben viel sicherer. Man hat von einer Losung
nur ein bestimmtes Yolum abzumessen, Lackmus zuzusetzen und dann eine

bestimmte Menge Normalalkali oder Saure zulaufen zu lassen, was ebenfalls

aus einer Pipette geschehen kann. Das Gemenge ist entweder roth oderblau,

d. h. die Substanz ist richtig oder nicht.

Auf den vorliegenden Fall angewendet stellt sich die Sache so

:

10 CC. Aeiclum aceticum dilutum zu 1,038 specif. Gew. wiegen 10,38 Grm.,

darin sollen enthalten sein 29 Proc. Eisessig, also im Ganzen 3,01 Grm. Eis-

essig. Nun sind aber 60 Grm. Eisessig oder 1 Atom gleich 1000 Cubikcenti-

meter, folglieh 3,01 Eisessig

(60 : 1000 = 3,01 : 51,6)

= 51,6 CC. Normalkali. Die Yorschrift wiirde also einfach sagen, wenn zu 10CC.
verdiinnter Essigsaure aufLackmus versetzt51 CC. Normalalkali zugesetzt noch
keine blaue Farbe erzeugen, so ist die Saure richtig stark; wird sie aber
fruher blau, so ist sie zu schwach.

Die Theorie der Destination der verdiinnten Essigsaure ist in alien Fallen
sehr einfach. Die Schwefelsaure ist eine starkere und weniger fliichtige Saure,
als die Essigsaure. Sie bemachtigt sich der Base des essigsauren Salzes, bildet
damit ein schwefelsaures Salz, und die in Freiheit gesetzte Essigsaure destil-

lirt mit den Wasserdampfen iiber. Um die Essigsaure vollstandig auszutrei-
ben, ist in alien Fallen nur ein Atom Schwefelsaure auf ein Atom des
essigsauren Salzes nothwendig. Man nimmt gern einen kleinen Ueberschuss
der Schwefelsaure, weil die kaufliche englische Schwefelsaure immer etwas
mehr Wasser, als zum einfachen Hydrat nothwendig ist, enthalt. Wenn aus
der Schwefelsaure und der Basis des essigsauren Salzes ein wasserleeres Salz
entstehen kann, wie bei Blei, Kalk, so destillirt aucli das Wasser der Schwe-
felsaure mit jenem des krystallisirten Salzes iiber. Entsteht aber ein doppelt-
schwefelsaures Salz, so halt dies immer den Wassergehalt der Schwefelsaure
ganz zuriick, und entliisst ihn erst bei einer so hohen Temperatur, die hier
nicht zur Anwendung kommen kann, wobei denn aucli Schwefelsaure mit
iibergeht. Die freie Schwefelsaure kann aber auch zerstorend auf einen Theil
der Essigsaure wirken, indem sie ein Atom Sauerstoff an die Essigsaure ab-
giebt und dann als schweflige Saure mit iibergeht. Dabei wird aber die Essig-
saure nicht gerade in Kohlensiiure und Wasser verwandclt, sondern es ent-
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stehen organische Korper von unbekannter Zusammensetzung und einem von
der Essigsaure abweichenden Geruche. Nimmt man nun auch durch doppelt-
chromsaures Kali die schweflige Saure leicht weg, so bleiben die fliichtigen

organisclien Stoffe auch bei der Rectification in der Essigsaure, und eine solche
hat immer einen etwas verschiedenen unangenehmen Geruch gegen eine Essig-

saure, die ohne Bildung von schwefliger Saure zum 'erstenmal erzeugt wurde.
Da sicb diese Stoffe gar nicht mehr entfernen lassen, so ist jede Yorschrift zur

Bereitung der Essigsaure als fehlerhaft zu bezeicbnen, bei der die Bildung
von schwefliger Saure moglich und walirscheinlich ist. Aus diesem Grunde ist

die Vorschrift der neuen Pharmacopoe, die trotz aller Erfahrungen und Ab-
mahnungen wieder in den alten Fehler gefallen ist, zu verurtheilen.

Die Eigenschaften der verdfinnten Essigsaure sind folgende : sie ist eine

farblose, klare, stark nach Essigsaure riechende Fliissigkeit von dem bestimm-
ten specif. Gewichte, vollkommen fluchtig, ohne Hinterlassung eines festen

Riickstandes. Der Geruch darf keine Spur von Empyreuma oder schwefliger

Saure zeigen.

Die Prfifung auf mogliche Yerunreinigungen und die richtigen Eigenschaf-

ten kann in folgender Art vorgenommen werden: Schwefelsaure wird entdeckt,

wenn man zu einer mit gleichem Yolum Wasser verdunnten Saure einige

Tropfen einer Losung von essigsaurem Baryt oder Chlorbaryum setzt. Einweis-
ser Niederschlag oder eine Triibung, die nach einigen Minuten eintritt, zeigt

Schwefelsaure an.

Schweflige Saure erkennt man bei verdiinnter Saure am Geruche, bei

concentrirter Saure ist der stechende Geruch der Essigsaure selbst so stark,

dass man ihn leicht mit schwefliger Saure verwechselu kann. In diesem Falle

muss man zu einer Prufung seine Zuflucht nehmen. Vermengt man gleiche

Volume Saure mit starkem Schwefelwasserstoffwasser mit einander undwarmt
das Gemenge in einem beinahe vollen und gut verstopften Arzneiglaschen, so

zeigt eine milchige Triibung schweflige Saure an. Yermischt man die Essig-

saure mit frischer Starkelosung oder mit Chlorzinkstarke, so muss verdtinnte

Jodlosung sogleich die blaue Farbe der Jodstarke erzeugen. Yerschwindet diese

einigemal wieder, so zeigt dies schweflige Saure an. Man kann als Jodlosung

die gewdlmliche Jodtinctur, besser aber noch Zehntel- Jodlosung (12,7 Grm.

Jod mit etwa 20 Grm. Jodkalium zu 1 Litre geiost) anwenden. Mit letzterer

kann man die schweflige Saure auch leicht bestimmen. 1 Cubikcentimeter

Jodlosung zeigt 0,0032 Grm. schweflige Saure (S0 2 )
an.

Feuerbestandige Bestandtheile entdeckt man, wenn man kleine Mengen
Saure in einem blanken Silberloftel oder auf einem Platinbleche fiber einer

Flamme verdunstet. Weisse, matte Ringe, die zurfickbleiben, zeigen solche

an. Blei- oder Kupfergehalt wird durch Schwefelwasserstoffwasser oder Gas

entdeckt. In beiden Fallen entstelit eine braunliche Farbung, bei grosserem

Gehalte ein schwarzer Niederschlag.

Bleigehalt wird auch durch Zusatz von Glaubersalz und Wegkochen der

Essigsaure durch einen weissen Niederschlag angezeigt.

Brenzlicher Geruch wird am besten nach der Sattigung mit kohlensaurem

Natron und gelinder Erwarmung wahrgenommen.

In starker Saure kann er leicht verkannt oder fibersehen werden.

Salzsiiuregehalt wird durch Zusatz einiger Tropfen salpetersauren Silber-

oxyds erkannt. Es entstelit in diesem Falle eine milchige Triibung, oder nach

Schfitteln und Erwarmen ein kiisiger Niederschlag, der in zugesetzter Salpe-

tersaure unloslich, in fiberschfissigem Ammoniak loslich ist.

Die von der Pharmacopoe vorgesehriebene Prfifung auf die Starke muss

in folgender Art ausgeffihrt werden. Man wage gleiche Mefigen Kali carlo-
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nicum solutum und der zu prufenden Essigsaure ab, bringe das erstere und

etwas Lackmusflussigkeit in einer Porcellanscbale zum Kocben, und setze die

Essigsaure tropfenweise zu. Anfangs entbindet sicb wenig Koblensaure, so

lange sicb doppelt-kohlensaures Kalibildet, aber desto reichlicher und rascher

ist die Kohlensaureentwickelung im zweiten Theile der Sattigung, wo dieses

wieder zersetzt wird. So lange man beim Zugiessen der Essigsaure ortliches

Aufbrausen bemerkt, kann man, unter bestiindigem Umriihren, noch Essigsaure

zusetzen. Gegen Ende findet die Wirkung der freien Koblensaure auf das

Lackmuspapier statt und maebt die Erscbeinung undeutlicb. Die Farbe der

Flussigkeit wird violett, liisst sicb aber durcb Kochen wieder in Blau umsetzen,

wenn noch eine Spur doppelt-kohlensaures Kali unzersetzt ist. Sobald aber

die Essigsaure etwas vorwaltet, entsteht die lebbaft zwiebelrothe Farbe. Die

Pharmacopoe verlangt nun, dass gleiche Gewichtsmengen beider Fliissigkeiten

sicb gerade sattigen. In diesem Falle w'iirde die Farbe des Lackmus blau

bleiben, und man wiisste von der Starke der Essigsaure so gut wie nichts,

denn dasselbe wiirde eintreten, wenn die Essigsaure aucb nur balb so stark

ware. Um also ein Zeichen zu baben, miisste der kleinste f’ernere Zusatzvon

Essigsaure die zwiebelrothe Farbe bewirken; man muss also etwas iiber den
Sattigungspunkt binausgeben, um ein sichtbares Zeichen zu baben. Bei die-

ser Operation ist das Abwagen gleicher Mengen Flussigkeit die misslicbste

Sacbe. Es gescbiebt dies gewobnlicb auf der Tarirwage, mit dem bekannten
Ausscblag, den man obne Pipette nicht gut wieder aus demGlase wegnehmen
kann, und so bleibt diese Priifung immer eine unsichere. Yiel leichter und
genauer gescbiebt diese Arbeit mit Pipetten, die in lOtel CC. getbeilt sind.

Sticht man mit der Pipette 10 CC. Kali carbonicum solutum von dem specif.

Gewichte 1,33 aus, so wiegen diese 13,3 Grm.; von der Essigsaure, welche das

13 3
specif. Gewicbt 1,038 bat, wiegen ’ oder 12,8 CC. ebenfalls 13,3 Grm.

1 jOoo

Man lasse also zu 10 CC. Kali carbonicum solutum unter Kocben 12,8 CC.
Essigsaure einlaufen, und dann muss die nachstfolgende kleine Zugabe von
Essigsaure zwiebelroth macben. Wenn also 13 CC. Essigsaure dies bewirken,
so entspricbt die Starke den Bedingungen der Pharmacopoe. Die Operation
ist viel leichter auszufiihren als zwei Wagungen auf der Tarirwage, und ibre
Angabe bestimmter.

Acidum arsenicosum. 2lrfentge @duve.

Arsenicum album. SBeifjcv Slrfcntl.

Zum medicinischen Gebrauche soli uur jene in ganzen Stiicken,

und nicht die gepulverte, vorhanden sein und verwendet werden.
Sie soil mit der grossten Sorgfalt aufbewahrt werden.

Die Andeutungen der Pharmacopoe iiber dieses beroiscbe Arzneimittel
sind eebr ungeniigend. Dass sie nur in ganzen Stiicken vorrathig sein soli,

ist eine miissige Bedingung, welche nur zur Erleichterung der Revisoren bin-
eingesetzt ist. Warurn sollte der

,
welcher reine arsenige Saure aus Stiicken

in Pnlverfonn gebraclit hat
,

dieselbe deswegen wegwerfen
,
weil sie nicht

mehr ganz ist. Es liegt dieser Yorschrilt die Ansicht zu Grunde, dass die
aus festen Stiicken bestehende arsenige Saure immer und notbwendig rein
sein miisse.
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Dem ist aber nicht bo. Die Verhandlungen iiber diesen Gegenstand ha-

ben dcnselben vollstandig erschopft, und die Ursache des Ycrderbens der
Solutio arsenicalis Fowler

i

in einer Verunreinigung der ganzen arsenigen

Saure gefunden.

Als die Losung des arsenigsauren Natron von mir in die Maassanalyse

eingefiihrt wurde, theilte Fresenius*) die Beobachtung mit, dass die Losung
von arsenigsaurem Natron unter Umstanden der Oxydation unterworfen ist.

Dieser Beobachtung stellte icb **) die andere entgegen
, dass eine schon 10

Monate alte Losung von arsenigsaurem Natron noch keine Spur von Zer-

setzung zeigte. Die Ursache des abweichenden Yerbaltens bei beiden gleich

feststehenden Thatsachen war noch nicht ermittelt.

In der ersten Auflage meines Lehrbuches der Titrirmethode
,
Bd. I.

,
S.

291, theilte ich die Beobachtung mit, dass schwefligsaure, unterschwefligsaure

Salze
,
Schwefelalkalimetalle durch ihre Oxydation die arsenige Saure an-

stecken und zur Oxydation veranlassen. Als aber spater eine mit reinem

kohlensauren Natron bereitete Losung von arsenigsaurem Natron ebenfalls in

Verderben uberging
,
und eine bereits 4 Jahre alte rein gebliebene Losung

ebenfalls ansteckte, wurde die Ursache nachgesucht und in einem Gehalte von

Scliw efelarsenik in den festen Stiicken der arsenigen Saure gefunden. Unter-

wirft man eine solche arsenige Saure der Sublimation in einem Kolben
,

so

geht zuerst Schwefelarsenik als der fliiclitigere Bestandtheil auf, und legt sich

in rosenrothen Schichten auf das Glas. Sublimirt man weiter, so kommt
reine arsenige Saure

,
und zerbricht man nachher das Glas und den

Anflug von arseniger Saure
,
so sieht man deutlich

,
wie die rothe Farbung

von aussen immer mehr nach innen abnimmt und innen eine blendend

weisse reine arsenige Saure sitzt. Es ist also das Mittel gegeben, der arseni-

gen Saure jede Spur von Schwefelgehalt durch eine vorherige leichte Er-

hitzung zu benehmen. Kommt die kleinste Spur Schwefelarsenik in die alka-

lische Losung, so bildet sich Schwefelarsenik - Schwefelkalium, welches durch

allmalige Oxydation die arsenige Saure mit ansteckt und dadurch ihren Ueber-

gang in Arseniksaure vermittelt. In der aus massivem Stiicke bestehenden

arsenigen Saure sieht man nicht selten rothliehe Streifen, welche von Schwe-

felarsenik herruhren; aber auch aus ganz weissen Stiicken babe ich bei der

ersten Erhitzung einen rosenrothen diinnen Anflug erhalten. Es kommt also

gar nicht darauf an, ob die arsenige Saure in ganzen festen Stiicken vorhan-

den sei
,
sondern dass sie rein sei. Bei einem so stark wirkenden Arznei-

mittel muss die Reinheit in erster Linie stehen und man kann der Unver-

anderlichkeit der Solutio mineralis Fowleri nicht anders sicher sein, als dass

man eine absolut reine arsenige Saure anwendet, zumal da die Menge der

gebrauchten Substanz und ihr Preis ganz unbedeutend ist. Die schon ofter

vorgekommenen Klagen iiber die Zersetzbarkeit der Solutio mineralis wer-

den durch Anwendung chemisch reiner Stoffe beseitigt.

Man reinigt die in groben Stiicken vorhandene arsenige Saure am besten

durch eine Sublimation, nachdem man sie vorher durch starkes Erhitzen

von dem etwa beigemengten Schwefelarsenik befreit hat. Zu diesem Zwecke

wird die Substanz gepulvert und in eine flache Porcellantheile gebracht, welche

man mit einer gleich grossen bedeckt, und in ein Sandbad eingesetzt. Nach-

dem die Verfliichtigung begonnen hat, liebt man die obere Schale ab, um zu

sehen
,
ob ein rother Anflug darin ist. Findet sich ein solcher vor, so setzt

man die Deckelschale wieder auf
,
und fahrt fort zu erhitzen

,
bis der rothe

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XCIII, S. 384.

**) Ebendas. Bd. XCIV, S. 222.
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Anflug unsiclitbar geworden und mit weisser arseniger Saure bedeckt ist.

Man liebt nun beide Schalcn aus denx Sandbade und lasst erkalten. Den In-

halt der unteren Scliale pulvertnxan und bx'ingt ihn in einen kleinen Kolben,

worin man ihn vollstandig sublimirt. Dei’ obei’e Theil des Kolbcns muss

durch Luftzug kalt gehalten werden, weil die arsenige Saure an den Wanden
schmilzt und herabrinnt. Nach vollendeter Sublimation stellt man den Kol-

beu bei Seite, wo sich dann nach einiger Zeit die arsenige Saure leicht vom

Glase ablost. Man sprengt den unteren Theil des Kolbens rund um mit

einer Sprengkohle ab
,
und lost die festen Stiicke der arscnigen Saure von

dem Glase ab. Haben die Krusten bier nock einen rothlichen Schimmer,

so kaun man auch diesen mit einem Messer abschaben
,
und den inneren

Theil als reine arsenige Saure verwenden.

Die arsenige Saui’e hat die Foi’mel As 03 (75 -j- 3.8 = 99). Frisch berei-

tet ist sie glasartig, durchsichtig, sogenannte amorphe arsenige Saure. Mit

der Zeit wird sie triibe, milchweiss. Diese Verandei'ung geht ohne Gewickts-

verandei’ung vor sick, und muss in einer molecularen Anordnung der Tkeile

beruken. Die Loslickkeit der glasigen und triiben arsenigen Saure ist etwas

versckieden, und nack der Beobacktung von H. Rose, dass glasige arsenige

Saure in Salzsaure lieiss gelost
,

bei Erkalten eine Liclxtersckeinung zeigt,

die milckweisse aber nickt, durfte man schliessen, dass die glasige als solclie

in Sauren loslick sei undwakrend der Licktentwickelung in die ki’ystalliniscke

iibergeke. Das specif. Gewickt des Arsenikglases ist 3,73.

Es genugt den Bedingungen der Phannacopoe
,

dock ist es selten

zu kaben, und verandei’t sick von selbst mit der Zeit. Bei plotzlicker Er-

kitzung schmilzt die arsenige Saure
,
und bei der Sublimation sieht man die

gesckmolzene arsenige Saure am Glase kerabfliessen. Die arsenige Saure

verdampft leichter als das Metall. Der farblose Dampf hat keinen Knoblauck-

geruck
,
wenn er nickt von sauerstoffaufnehmenden Korpern zersetzt wurde,

und sick dann wieder oxydirt. Der Geruck des sick oxydirenden Arseniks

scheint auf einer Ozonisinxng der Luft zu beruken. Die Saure hat einen

schwacken metalliscken Geschmack. Sie lost sick schwer in kaltem, etwas

schneller in kockendem Wasser. Die in der Hitze gesattigte Losung entkalt

etwa y10 ,
nack dem Erkalten nur y30 gelost. Um eine gesattigte Losung

zn erhalten
,
muss man mit einem grossen Uebersckuss von arseniger Saure

kochen. Nimmt man nur yi2 bis yi0 vom Wasser, so bleibt viel arsenige Saure

gelost.

Eine voidrefflicke und umfassende Darstellung der Metkoden, Arsenik in

gerichtlicken Fallen zu ermitteln, findet sick in Otto -Graham’s Chemie.

Aculum benzoicum. crystallisatum.

$en§oejaure. SBen^oeOIumen.

Nimm: Gebrannten Kalk einen Theil, 1

BenzoeharzvierTheile 4

Zu dem Kalk, welcher mit Wasser geloscht und zu einem
gleichmassigen Brei angeriihrt worden ist, wird das sehr fein ge-

pulverte Benzoeharz hinzugesetzt und aufs Innigste gemischt.

Unter ofterem Umriihren und Ersetzen des verdampften Wassers
lasst man das Gemenge einige Zeit an einem warmen Orte stehen,
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iibergiesst es dann mifc fiinfzig Theilen Wasser, kocht es tj
:

damit so lange, dass ein Drifctel des Wassers verdampft ist und
giesst es dann auf den Spitzbeutel; den Riickstand kocht man
noch zweimal mit je vierundz wanzig Theilen Wasser aus
und filtrirt nach jedem Auskoclien. Die filtrirten Fliissigkeiten

dampffc man bis auf vierzig Tbeile ein, filtrirt und setzt so

lange nach und nach Chlor wasser s toffs au re zu, bis keine

Benzoesaure sicb mehr ausscheidet. Die gefallte Benzoesaure
bringt man auf einen Spitzbeutel, wascht sie etwas aus und preset

sie zuletzt ab. Diese Saure lost man in z wanzig Theilen
kochenden destillirten Wassers auf, setzt etwas thierische

Kohle, aus welcher man die Kalksalze mit Salzsaure ausgezogen
j

hat, hinzu, r'uhrt um, filtrirt die heisse Losung und lasst sie er-

kalten. Die krystallisirte Saure trennt man durch Filtriren von
der Flussigkeit; aus dieser gewinnt man noch Benzoesaure, wenn
man sie mit kohlensaurem Natron absattigt, durch Eindampfen
concentrirt und mit Salzsaure die Benzoesaure abscheidet, die

man nach der angefuhrten Weise reiuigt.

Die Krystalle miissen in zwanzig Theilen kochendem und in

zweihundert Theilen kaltem Wasser vollstandig loslich sein und

gegluht ohne Riickstand sich verfllichtigen. Sie diirfen keine

Zimmtsaure enthalten, welche man an dem Geruch nach Bitter-

mandelol erkennt, wenn man ihre Losung mit saurem chrom-

sauren Kali und Schwefelsaure oder mit ubermangansaurem Kali

erwarmt.
Sie ist in einem gut verschlossenen Gefasse aufzubewahren.

Wir sehen liier wieder die reine Benzoesaure in die Pharinacopoe aufge-

nomraen
,
oline eigentlich zu wissexi, zu welchem Zwecke, da sie als solclie

kein Heilmittel ist. Die vorletzte Ausgabe der Pharinacopoe batte sie weg-
gelassen, und nur die sublimii’te beibehalten. Wir haben in der neuen Phar-

inacopoe jetzt zwei Benzoesauren, welche durch dieWorte crystallisatum und
sublimatum unterschieden werden. Allein diese Bezeichnung ist ungeniigend,

clenn die sublimirte Benzoesaure ist ebenfalls krystallinisch. Aus diesem Um-
stande konnen leicht Verwechselungen hervorgehen.

Die Methode zur Darstellung der reinen Benzoesaure aus Benzoeliarz ist

die alte von Scheele zuerst angegebene, und die Einzelnheiten der Ausfuhrung

sind so, wie dieselbe in der zweiten Auflage meines Commentars Bd. I., S. 36

beschrieben ist.

Der gebrannte Kalk wil’d mit der zehn- bis zwolffachen Menge heissen

Wassers iibergossen und zu einer ganz diinnen Milch aufgeschlamint. Nach-

dem diese in einem eisernen Grapen zum Kochen gebracht ist

,

tragt man
die gepulverte Benzoe mit kleinen Portionen ein

,
indent man sorgt

,
dass

sie liberal] diinn aufgestreut werde, damit nicht grossere Mengen des Harzes zu-

sammenschmelzen konnen. Am besten siebt man sie mit einem durchlocher-

ten Ldffel aus Weissblech ein. Das zweimalige Auskochen lasst die Pharma-

copoe mit 50 und 24 Theilen Wasser bewirken, wahrend ich 20 und lOTheile
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empfohlen hatte. Bei der grossen Loslichkeit des benzoesauren Ivalkes geniigen

die letztgenannten Mengen vollstiindig, wahrend man bei den Verhaltnissen

der Pharmacopoe nachlier eine viel liingere Eindampf'ung nothig bat. Diese

neschiekt am schnellsten in demselben
,
vorher gereinigten

,
eisernen Grapen,

die Fallung der Saure aber wegen der freien Salzsaure in einer Porcellan-

schale. In der Vorscbrift der Pharmacopoe ist ubersehen vorzuschreiben,

dass die Fliissigkeit ganz erkaltet sein soil, denn nur unter dieser Bedingung

kann man den Zusatz der Salzsaure darnach bemessen, dass keine Benzoesaure

mehr gefallt wei’de. Die Reinigung der gewonnenen Saure ist aber viel

leichter, wenn man Salzsaure bis zum schwack sauren Geschmacke zusetzt,

und dann bedeckt erkalten lasst. Man erkalt die Saure zum erstenmal schon

grosskrystallinisch
,
worin viel weniger Mutterlauge von Chlorcalcium einge-

schlossen sein kann. Man lasse fiber Nackt an einem kalten Orte steken, wo-

durch die Ausscheidung der Saure um so vollstandiger wird. Die Umkrystalli-

sirung kat keinen andern Zweck als die kleinen Reste von Chlorcalcium zu

entfernen, die selbst durck Pressen nickt ganz beseitigt werden konnen.

Die Benzoesaure ist im freien Zustande mit den Wasserdampfen leicht fliichtig,

dagegen im gebundenen Zustande nickt. Deshalb muss die Fliissigkeit, sobald

die Benzoesaure durck Salzsaure ausgeschieden ist, oder wenn man sie nack-

her in warmem Wasser lost, nicht mekr kochen
,
und wenn sie nock

warm ist, bedeckt gehalten werden. Die Auflosung zum Umkrystallisiren

kann in einem Kolben gescheken, der in dem Dampftrichter des Apparates

steht.

Zur Darstellung der Benzoesaure auf nassem Wege ist der Kalk jeder

andern Base vorzuziehen
,

weil er sick mit den harzartigen Bestandtkeilen

derBenzoe zu unloslichen Yerbindungen vereinigt, weil er durck seine Unlos-

lickkeit und Zwischenlagerung das Zusammenbacken des Benzoepulvers in

der Hitze verkindert, und weil ein Uebersckuss sick in der Losung in einem

sekr geringen Verkaltniss lost, also im Filtrat wenig Saure zur Sattigung er-

fordert. Dennock bleibt es auch auf diesem Wege immer sekr sckwierig,

die Benzoesaure ganz auszuzidken. Bei einem Versuche, der mit 48 Unzen
Benzoe angestellt wurde, entkielt die fiinfte und seckste Abkochung nock be-

deutende Mengen Saure. Selbst durck ackt Abkockungen war das Harz
nickt ersckopft. Die Fliissigkeiten wurden bei jeder spateren Abkockung
brauner und enthielten mekr Harz, aber immer nock Saure. Man kat sick

fruker kaufig des koklensauren Natrons zum Auszieken der Saure bedient,

und diese Yorschrift war nock in der fiinften preussischen Pkarmacopoe ent-

halten. AJlein sie bietet gar keine Vortheile, sondern im Gegentkeil viele

Unannehmlickkeiten, da die gepulverte Benzoe in der klaren Auflosung durck
Erhitzen zusammenbackt. Ohne Siedkitze ist ein Aufsckliessen des Harzes

nickt mbglick. Das Natron lost ferner einen grossen Tkeil des Harzes auf,

das mit durch das Colatorium gekt, und sick beim Erkalten in zaken Massen
ausscheidet, und endlich lauft bei saurearmer Benzoe die ganze Menge des

uberschnssigen Natrons mit durch, und muss vor der Fallung mit Saure neu-

tralisirt werden.

Um durchaus alle Saure zu gewinnen, kat Stolze empfohlen, erst das

Harz in Weingeist zu losen und dazu eine mit Weingeist versetzte Losung
von koklensaurem Natron zu setzen, dann den Weingeist durck Destination

abzuziehen und aus der wiisserigen vom Harze getrennten Losung des ben-

zoesauren Natrons die Saure mit verdiinnter Schwefelsaure zu fallen. Diese

Metkode giebt allerdings die grosste Auskeute an Saure, aber auch mit Auf-

opferung von Zeit, Miihe und Substanz, so dass sie in okonomiscker Beziekung
selbst kinter der Scheele’scken Metkode mit Kalk zuriickbleibt. Sie ist

Mohr, Commentar. 2
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insofern interessant, als man den ganzen Gehalt an Saure in einer Benzoe
kennen lernen kann.

Da bei der Sublimation immer weniger Benzoesaure, als auf nassem
Wege, erhalten wird, so ist zu vermuthen, dass selbst bei der grossten Vor-
siclit ein Theil Benzoesaure entweder zerstort oder von dem immer dicker

werdenden Harze eingeschlossen und zuriickgehalten werde. Ich babe des-

balb versucht, die Methode des nassen Weges mit der Sublimation zu ver-

einigen, in der Art, dass icb erst die Benzoe mit Kalk kochte und die Saure
nack'obiger Methode niederschlug und auspresste, die ausgepressten Kucben
mit y6 frischer Benzoe in dem unten beschriebenen Apparate sublimirte.

Das Product war blendend weiss, sehr reicblich an Menge und roch geniigend

nacb Benzoe.

Die reine Benzoesaure stellt dunne, atlasglanzende Blattchen dar, ist farb-

und gerucblos, von scbwach saurem etwas kratzendem Geschmack. Sie

scbmilzt bei 120° R. (150°C.), wobei sie schon unter Luftzutritt sich verfliich-

tigt; etwas dariiber erhitzt, -sublimirt sie reichlich, im Dunkeln unter Licht-

erscbeinung. Sie lasst sicb beim Sieden mit einer Flamme entziinden, und
brennt mit leuchtender Flamme, ohne einen Ruckstand zu hinterlassen. Sie

lost sicb in 200 Tbln. kalten und 25 Thin, kockenden Wassers und verfliich-

tigt sich mit den Wasserdampfen, selbst noch unter der Siedhitze. Man kann

deshalb verdiinnte Losungen nicht durch Eindampfen concentriren
,

ohne

vorher die Saure an eine Base gebunden zu haben.

Die Erklarung des Vorganges bei der Bereitung ist sehr eiufach. Die

Benzoesaure bildet mit dem Kalk ein losliches Salz, die Harze unlos-

liche Verbindungen. Beide werden durch Leinwand oder Filter geschieden.

Die Salzsaure sehlagt die Benzoesaure aus der Losung nieder, weil sie eine

starkere Saure und die Benzoesaure schwerer loslich ist. Geschieht die Fal-

lung kalt, so sind die Benzoesaurekrystallchen sehr klein, fast pulverig; ge-

schieht sie warm, so bleibt die Saure zum grossten Theil in warmem Wasser
gelost und krystallisirt beim Erkalten.

Die Priifung der Benzoesaure bezieht sich zunaehst auf ihre vollkommene
Fliiclitigkeit, welche auf einern Platinbleche gepruft wird. So absolut, wie

die sublimirte, verschwindet die gefallte Saure nicht, darf aber nur einen

leichten Kranz hinterlassen. Die in der Pharmacopoe vorgeschriebene Prii-

fung auf Zimmtsaure hat folgendes Bewandniss.

Die Zimmtsaure ist eine besondere organische Saure von der Zusammen- 1

setzung C18H7
03 -f- HO, und findet sich in altem Zimmtol, Peru- und Tolu- |

balsam
,

sowie in dem Storax. Man stellt sie am besten aus dem Storax

nach derselben Methode dar, wie die Benzoesaure bereitet wird, durch Kochen
mit lcohlensaurem Natron, und Zersetzung des zimmtsauren Natrons durch

Salzsaure. Sie wird ebenfalls durch Umkrystallisiren gereinigt. Sie schmilzt

bei 109,6° R. (137° C.), und kockt bei 232°R. (290°C.), wobei sie jedoch eineZer-

setzung zu erleiden anfangt. In niederer Temperatur kann man sie unzersetzt

sublimiren. In kaltem Wasser ist sie schwer loslich, in heissem leichter,

ebenso in Alkohol loslich, gerade wie die Benzoesaure, mit der sie auch

friiher zusammengeworfen wurde. Die zimmtsauren Salze, MO -f CJ8 H7
03 ,

reagiren neutral, die mit alkalischer Basis sind leicht loslich, die mit Erden

schwerloslich, und die iibrigen unloslich. Mit zweifach chromsaurem Kali

und Schwefelsaure erwarmt, liefert die Zimmtsaure Bittermandelol, durch

welche Reaction diese Saure am leichtesten von der Benzoesaure unter-

scliieden wird.

Die Zimmtsaure entsteht aus Zimmtol durch Oxydation, wie die Benzoe-

saure aus Bittermandelol. Man nimmt im Zimmtol einen, dem Bittermandelol
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analogen Korper, Cinnamyloxydhydrat, C18 II7 0 d
- HO, an, in dem, nacli der

heute iiblichen Ansiclit, das Radical Cinnamyl, Cia II7,
enthalten sein soil.

Indem dieses Cinnamyloxydhydrat noch 2 Atom Sauerstoff aufnimmt, entstelit

die Zimmtsaure. Uebrigens liegt die Gefahr einer Verfalschung der Benzoe-

saure mit Zimmtsaure sehr entfernt, da die letztere ungefahr doppelt so

theuer ist, als die Benzoesiiure. Aber auch Hippursaure konnte kauflicher

Benzoesaure in unredlicher Absicht beigemiscbt sein. Diese Saure enthalt

Stickstoff und ist nacli der Formel C18 HgN05 -|- HO zusammengesetzt. Sie

unlerscheidet sich leicht von der Benzoesaure, dass sie, der trocknen Destil-

lation unterworfen, schwarz wird und sich zersetzt. Der Hals der Retorte

fullt sich mit einer krystallinischen Masse an, welche hauptsachlich aus ben-

zoesaurem Ammoniak besteht. Bei der Priifung der Benzoesaure auf ihre

Fluchtigkeit beobachtet man gleichzeitig die etwaige Anwesenheit von Hip-

pursaure. Durch Behandlung der Hippursaure mit Sauren bei hohen Tem-
peraturen zerfiillt sie in Benzoesaure und Glycocoll, C18H9 NOg -f- 2H0 =
C14H6 04 -)— C4 H5 N04 ,

und man hat diese Zersetzung benutzt, um Benzoe-

saure aus Pferdeharn darzustellen.

Die Benzoesaure hat die Zusammensetzung C14 HB 03 in wasserleeren Sal-

zen, und in freiem Zustande C14 H6 03 -(- HO.
Yon den 3 Atomen Sauerstoff kann eins durch Chlor, Jod, Brom ersetzt

werden, und es ist deshalb der Rest C14 Ii5 0 2 als ein Radical anzusehen, dem
der Name Benzoyl gegeben wurde. Die Yerbindung, worin das eine Atom
Chlor ist, heisst darnach Chlorbenzoyl, wenn es Jod ist, Jodbenzoyl, und
wenn es Sauerstoff ist, Benzoesaure. Andere sehen die hypothetische Yerbin-

dung C14 H6 als das Radical an, dem man denselben Namen Benzoyl gegeben
hat, und dann heisst die Benzoesaure Benzoylsaure, das Bittermandelol Ben-

zoyloxydhydrat, C14 H5 0 -f- HO. Es sind also zwei verschiedene Yerbindun-

gen mit dem Namen Benzoyl belegt worden, von denen keine
,

sowie iiber-

haupt noch kein Radical, dargestellt worden ist, und welche auch beide sehr

wahrscheinlich isolirt nicht bestehen konnen.

Acidum benzoicum sublimatum. ©liblimirlc ^cit^cefiutve.

Flores Benzoes. S3cnjoebImneu.

Die Benzoesaure wird aus dem Benzoeharz durch Sublimation

gewonnen; man wendet dazu einen eisernen Grapen an, auf des-

sen Rand ein Apparat befestigt ist, in welchem die Benzoesaure

gut abgekiihlt wird, nicht in den Grapen zuriickfallt und der Gang
der Sublimation sich beobachten lasst.

Die Krystalle miissen Weiss, spaterhin gelb, halbdurchsichtig,

von seidenartigem Glanze sein und den angenehmen Benzoe-
geruch haben.

Sie ist in einem gut verschlossenen Gefasse aufzubewahren.

Es ist dies die alte Form der Anwendung der Benzoesaure, welche darin

rnit einer nicht bekannten Menge eines fliichtigen Korpers verbunden ist, dem
wesentlich die arzneiliehen Wirkungen zukommen. Reine Benzoesaure ist in

grosser Menge eingenommen worden, und hat keine andere Wirkung gehabt,

als dass der gelassene Ham Hippursaure enthielt. Die aus Harz sublimirte

2 *



20 Acidum benzoicum sublimatum.

Saure hat aber einen sehr kraftigen Geruch und entsprechende Einwirkung
auf den Korper.

Die Sublimation der Benzoesaure geschah friiher mit grossem Yerlust

aus hessischen Tiegeln mit einem aufgesetzten spitzen Papierkegel. Ich fiihrte

1839*) dieZwischenschichte von trocknemFiltrirpapier ein, gab dem Gefasse zur

Aufnahme des Harzes eine niedere und breite Form, und jenem zur Auf-

nahme der Saure eine hohe fast cylindrische Gestalt. Dies Yerfahren war in

der vorigen Auflage der Pliarmacopoe ganz aufgenommen, und ist wesentlich

auch in der siebenten Auflage enthalten, jedoch mit richtigem Takte, ohne
genaue Beschreibung des Apparates, weil dies jede Vei’besserung ausschliessen

wiii’de. Die wesentlichen Bedingungen einer richtigen Ausfuhrung der Arbeit

sind folgende: Die Benzoe darf nur eine sehr wenig hohe Schicht bilden,

weil die Dampfe der Saure sonst zu viel Hindernisse vorfinden, um durch-

brechen zu konnen. DieFeuerung muss sehr schwach sein undlange dauern,

damit die dem Hute mitgetheilte Warme nicht bis zum Schmelzen der Saure
steigen konne, und damit die eindringende Warme immer durch die Wande
des Hutes entweichen kann; es muss eine Vorrichtung vorhanden sein, welche
das Zuriickfallen der bereits sublimirten Saure in den Grapen verhindert.

Um dies zu erreichen, richte man einen runden gusseisernen Grapen von
8 bis 10 Zoll Durchmesser und I 1

/,

bis 2 Zoll Kobe, mit Stiel, breite darauf
das Benzoepulver etwa einen halben
Zoll hoch aus, und iiberklebe den Gra-
pen mit einem Blatte recht lockeren

Filtrirpapiers. Ueber den Rand des

Grapens klebe man einen Hut von
dickem geleimten Packpapier, 10 bis

12 Zoll hoch. Den Grapen stelle man
auf eine eiserne Platte

,
welche rund

um weit vorragt, um den heissen Luft-

zug von dem Ilute abzuhalten. Das
Ganze hat dann die Gestalt der neben-

stehenden Figur, aber statt der nach
oben etwas spitzen Form des Hutes

ziehe man die eines umgekehrten, sich

nach oben erweiternden Kegels vor.

Dadurch wird die Abkiihlungsflache

grosser und die Benzoesaure hat auf

der schiefen Flache mekr Halt.

Es sind an dem vorstekenden Apparate noch einige Veranderungen an-

gebrackt worden, durch Einsetzen von Glassclieibeu in die Seiten, um beob-
achten zu konnen, und von Zwischenboden

,
um der Saure einen Platz zum

Liegen zu geben, allein im Ganzen ist dadurch nur wenig gewonnen worden.
Die Pharmacopoe schliesst auch solche Verbesserungen nicht aus, und es ist

jedem freigegeben, seine Erfindungsgabe an der Arbeit zu versuchen. Ueber-
haupt ist die Sublimation der Benzoesaure eine von jenen Arbeiten, die jedes-

mal ein anderes Gesicht haben. Entweder ist das Harz von anderer Beschaf-

fenheit, oder die Hitze ist verschieden, oder die Abkiihlung anders. Einmal
glaubt man dieses, ein andermal jenes zu beobacliten. Es hiingt sehr viel

von der gleichmassigen Leitung des Feuers ab.

Die durch Sublimation erhaltene Saure ist haufig im Anfang blendeud

Fig. 1.

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XXIX, S. 178.
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weiss, besonders wenn man gegen Ende die Hitze nicht gesteigert hat; sie

nimmt aber mit der Zeit eine gelbliche Farbung an, und kann ohne einen

Verlust ihrer besten Eigenschaften nicht gereinigt werden. Es haben des-

halb die Verfahrungsarten
,
durch chemische Stoffe, wie Salpetersaure, Chlor,

Schwefelsaure den Geruch der sublimirten Saure zu zerstoren, fiir den Phar-

maceuten gar keinen Werth, indem sie dessen Zwecken geradezu entgegen-

gesetzt sind.

Das zweimal der Sublimation ausgesetzte und schwarz gebrannte Harz

enthalt immer noch Benzoesaure. Wenn man es gepulvert mit Aetzkalk

kocht und das eingedickte Filtrat mit Salzsaure versetzt wird, so entsteht

noch ein dicker Absatz von ausgeschiedener Benzoesaure. Diese ist blendend

weiss und riecht angenehm nach Benzoe. Man ersieht also
,

dass das gerin-

gere Ergebniss der Sublimation gegen den nassen Weg nur in dem mecha-

nischen Hinderniss des zah und dick werdenden Harzes zu suchen ist.

Ueber den chemischen Theil der Benzoesaure ist im vorhergehenden

Artikel gehandelt.

Aciclum hydrocldoratum. @1) ( o np a jjc v ft o fffau r e.

Acidum muriaticum. Spiritus Scdis acidus. ©aijfdtttc.

Nimm: Kochsalz fiinf Theile, 5

rohe Schwefelsaure neun Theil e, . . . . 9

Wasser einen Theil 1

Das Kochsalz schiitte in einen Kolben, welchen man mit

einem doppelt durchbohrten Kautschukstopsel oder mit einem

doppelt durchbohrten Kork vermittelst der oberen Halfte des

Kautschukbeutels verschliesst. In eine Oeffnung des Korkes ist

eine Sicherheitsrohre, in eine andere ein zweifach gebogenes, star-

kes und nicht zu enges Glasrohr luftdicht eingepasst; das andere

Ende des Glasrohres lasst man so weit in ein Glasgefass reichen,

dass es nur wenig in das darin enthaltene Wasser eintaucbt.

Das Glasgefass muss zehn Theile Wasser fassen konnen und sie-

ben und einen halben Theil destillirtes Wasser ent-

halten. Durcb das Sicherheitsrohr giesse die Schwefelsaure, die

man vorher durch die vorgeschriebene Menge Wasser yerdunnt
hat, hinzu. Eine Nacht hindurch lasse man die Schwefelsaure

auf das Kochsalz einwirken, am andern Tage fange man an
den Kolben zu erwarmen, und setze dies so lange fort, bis die

Masse vollstandig fliissig geworden ist, und kein Chlorwasserstoff

sich mehr entwickelt. Das Gefass mit dem Wasser, in welches
das Gas geleitet wird, muss gut abgekuhlt werden. Die Saure
werde mit destillirtem Wasser versetzt, bis ihr specif. Gewicht
1,124 betragt, welches einem Gehalte von 25 Proc. wasserfreiem
Chlorwasserstoff entspricht.

Die Chlorwasserstoffsaure sei klar, farblos, enthalte keine schweflige

Saure, Schwefelsaure und arscnige Siiure und sei vollstandig fliichtig.
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Sie werde in mit Glasstopseln verschlossenen Gefassen vorsichtig

aufbewakrt.

Nach alter Gewohnkeit ersckeint die reine Salzsaure noch einmal im
Heilapparat, obgleich sie selbst als Heilmittel gar nicht angewendet wird.

Sie bat in der neuen Pharmacopoe nur vier Anwendungen gefunden, namlich

zu Eisencbloriir und Cklorid, zu Sulphur praecipitatum und zu Zincum chlo-

ratum. In alien vier Fallen koramt es auf die Starke der Salzsaure gar

nicht an
, da Eindampfungen und Stellungen auf specifisches Gewicht statt-

finden, oder da die Saure, wie bei der Sckwefelmilch
,
im Filtrat doch weg-

geworfen wird. Es ist also an sich ganz iiberfliissig, dass sich der Apotheker

und der Revisor mit dem specifischen Gewicht abqualen, welches keine prak-

tisclie Bedeutung hat. Die Salzsaure muss nur rein sein. Die Darstellung

der Salzsaure ist auch schon vielfach in die Hande der chemischen’ Fabriken

ubergegangen
,
welche die Reste besser verwerthen konnen-, qnd in einer

Operation viel grossere Mengen mit entsprechend weniger Feuer darstellen.

Bei der Darstellung der Salzsaure ist die erste Bedingung, dass die Schwe-

felsaure frei von arseniger Saure sei, welches durch Hineinleiten von Schwefel-

wasserstoff in die verdiinnte Saure erkannt wird. Bildet sich eine gelbe Far-

bung, die nach einiger Zeit in deutliche Flocken ubergeht, so ist die Sckwe-
felsaure arsenikhaltig und zum vorliegenden Zwecke unbrauchbar. Die

Sckwefelsaure reinigen zu wollen, macht allein weit mehr Arbeit und Zeit-

verlust
,

als die gauze Darstellung der Salzsaure. Man muss sich also erst

nach einer anderen Sckwefelsaure umsehen, welche die Probe besteht, denn
das Arsenikchlorixr ist so fluchtig, dass es nicht nur durch die langsten Roh-
ren, sondern auch durch eine mit Kohlenstucken gefiillte Rohre hindurchgeht,

wie ich durch Versuche, sie auf diesem Wege festhalten zu wollen, gefunden
habe.

Die Vorsckrift der Pharmacopoe ist ganz zweckmassig, und weicht kaum
von jener der 6. Auflage ab. Da das salzsaure Gas die Korke stark angreift,

dass sie nur zu einer Operation dienen konnen, und auch durch ihre Harte
leicht die diinnen Halse der Kolben sprengen, ehe ein luftdichter Schluss

erzielt ist, so wird statt dessen der Kautsckukbeutel angewendet. Man hat

diese jetzt aus vulkanisirtem Kautscliuk zweckmassig mit zwei Rokrenan-
satzen versehen, allein sie sind nicht so dauerhaft wie die Beutel aus natiir-

lichem Kautsckuk, da sie sich in der Hitze zuweilen in den Fugen losen.

Allein durch ihre VVeichheit selbst in der Kalte haben sie sich Eingang ver-

schafft. Die starren natiirlichen Beutel werden erst in heissem Wasser er-

weicht, ubergezogen und festgebuuden. Sie haben aber nur eine Oeffnung
und lassen also die Sicherkeitsrohre nicht zu. Man kann dieselbe allerdings

entbehren, wenn man durch Aufmerksamkeit sich die Sicherkeit verschafft,

dass das Praparat bei abnehmender Entwickelung und Warme nicht in den
Kolben zuriickgescklurft werde. .

Man stellt dann das Auffanggefass etwas niedriger, dass die Spitze der

Entwickelungsrokre eben iiber der Fliissigkeit schwebt, oder man entfernt

es ganz und setzt eine andere leere Flasche unter.

Die Befestigung der natiirlichen Kautsckukbeutel ergiebt sich aus Fig. 2

und 3, in ausserer und durckschnittlicher Ersckeinung.

Ist man genotkigt einen Kork anzuwenden, so walzt man diesen erst

durch starken Druck mit einer Latte auf einem Tische, uni ihn weich zu

machen, und legt ihn eine Zeitlang in warmes Wasser. Nackdem man die

beiden Rohren durchgebohrt hat, das Kochsalz eingefiillt, setzt man ihn leicht

auf den Hals des Kolbens, bindet, nach Anleitung von Fig. 4 eine offene lute
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vou dickem Papier darum, und vergiesst den ganzen Kork, saramt dem I-Ialse

des Kolbens mit eiuera eben angemachten Brei von gebranntem Gyps. Der

,
Hals des Kolbens wird be-

l'ig. 4.Fig. •>. Fig. 3.
deutend verstarkt, wenn
man lange, etwa einen

Zoll breite Streifen von
starkem Papier mit einem
dicken Leim anstreicbt,

und mehremale fest uber-

einander um den Rand des

Halses herurnklebt. Das
Papier ziebt sicb durcb

das Austrocknen zusam-

men, und giebt dem Rande
eine grosse Starke gegen

inneren Druck und aussere

Gewalt.

Statt eines Kolbens kann
man aucb eine Retorte

mit scbief aufrecbt ge-

ricbtetem Halse anwenden. Dadurcb wird die erste Robre viel kleiner, nur

einmal in einen recbten Winkel gebogen, und lasst sicb wegen der grosseren

Enge und Starke des Halses mit einem guten Flascbenkorke befestigen. Ein

Tubulus an der Retorte bietet die Bequemlicbkeit dar, die Saure jeder Zeit

eingiessen zu konnen, wenn der ganze Apparat zusammengestellt ist.

Die Zwiscbenflasche oder Wascbflascbe soil drei Halse baben, einen, um
die Robre, die das Gas bringt, aufzunebmen

,
einen fur die Sicberbeitsrobre,

und den dritten fur die zweiscbenklige Glasrobre, die das Gas in die Yorlage

fuhrt. Die Zwiscbenflascbe hat den Zwec-k, das Gas von solchen Bestand-

tbeilen zu reinigen, die aus dem Kolben durch zu starke Hitze verfluchtigt

werden konnen, namentlich Eisenchlorid und Sckwefelsaure.

Man sieht die Anordnung des ganzen Apparates, wie ibn die Pharma-
copoe vorscbreibt, in Fig. 5 abgebildet. Statt der Zwischenflasche kaun man

Kolbenschuss.

Fig. 5. Fig. 6.

SalzaiiurcdcsUllation aus Koclisalz.
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sich auch eines kleinen tubulirten Kolbens bedienen. Diese Abanderung ist

in Fig. 7 abgebildet.

Das salzsaure Gas kann nicht eher in die Vorlage iibergehen, bis das

Wasser in der Zwischenflasche gesattigt ist. Dieser Verlust ist aber nicht

sehr gross, da gegen Ende der

Arbeit auch heisse Wasserdampfe
mit iibergehen, welche einen gros-

sen Theil des bereits gebundenen
Gases wieder weiter treiben. Die
unreine Saure der Zwischenflasche
ist deshalb nie starker gesattigt,

als der hohen Temperatur gegen
Ende entspricht.

Als Vorlage bedient man sich

einer grossen glasernen Flasehe,

die in einem hdlzernen Kiibel mit
darum gegossenem kalten Wasser
abgekuhlt wird. Das Kiihlwasser

kann man gegen Ende erneuern,

wenn Wasserdampfe anfangen mit

iiberzugehen. Bei einer so wenig
gesattigten Saure, als der medi-
cinische Gebrauch erheischt, ist die

vollstandige Abkiihlung eine leichte

Sache.

Die Glasrohre, welche in das Wasser der Vorlage reicht, soli nur wenig

eintauchen. Dies ist jedoch so zu verstehen, das ein tiefes Eintauchen keinen

besondern Nutzen hat und nicht nothwendig ist. Da es aber den Druck im
ganzen Apparate vermehrt, so ist es leicht Veranlassung, dass Gas durch

Korke und Fugen sich einen Ausweg sucht. Die Rohre braucht deswegen

nicht tief einzutauchen, wie bei der Ammoniakbereitung, weil die durch Ver-

schluckung gebildete fliissige Saure specifisch schwerer ist als reines Wasser,

und deshalb zu Boden sinkt, wodurch die leichteren und weniger gesattigten

Schichten immer oben, an der Miindung der Rohre, sich befinden.

Bei dem Aufgiessen der nur wenig verdiinnten Schwefelsaure entwickelt

sich sogleich eine Menge salzsaures Gas; aus diesem Grunde wird die mit

Ti’ichter versehene Sformig gebogene Rohre angewendet. Sie erlaubt das

Eingiessen bei bereits geschlossenem Apparate, oline dass Gas entweichen kann.

Was die zur Anwendung kommenden Mengen von Stoffen betrifft, so

geht die Vorschrift davon aus, im Riickstande doppelt schwefelsaures Natron

zu erzeugen. Ein Atom Chlornatrium (58,5) erfordert demnach 2 Atom
Schwefelsaurehydrat [2(S03 A HO) — 98], also (nach dem Ansatz

:

58,5 : 98 = 5 : 8%)

8V3 Unzen Schwefelsaure, wofiir iiberflussiger Weise 9 statt 8 genomruen
sind. Es geht auf beide Weisen.

Unterdessen ist die Anwendung von 2 Atomen Schwefelsaure weder so

unentbehrlich noch so nothwendig, als bei der Bereitung der Salpetersaure

dus salpetersaurem Kali, da in diesem Falle die zuletzt iibergehende Salpeter-

saure durch die Iiitze zerstort wird und also verloren geht, was bei der De-

stination der Salzsaure nicht der Fall ist. Da die erhaltene Salzsaure noch

auf ein bestimmtes specifisches Gewicht verdiinnt werden muss, so ist es

Sache der Oekonomie, ob man das Kochsalz mit 1 Atom Schwefelsaure und

mehr Iiitze, oder mit 2 Atom Schwefelsaure und weniger Hitze zersetzen

Fig- 7-

6

SalzsauredostUIation aus Kochsalz.
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wolle. Die Zersetzung kann in beiden Fallen vollstandig sein
,
jedoch unter

verschiedenen Umstanden, welcbe am genauesten von Mitscherlich er-

forscht worden sind; Gmelin, der in seinem beriihmten Lehrbuche meistens

die vortrefflichsten Metlioden empiieblt, scbreibt auf 8 Tbeile Kochsalz ein

erkaltetes Gemenge von 13 Schwefelsaure und 3 Wasser vor, welches mit

5 Kochsalz berechnet 8 Schwefelsaure und l 7
/8 Wasser betriigt.

Setzt man nur so viel Schwefelsaure zu
,
dass bei der Zersetzung des

Chlornatriums neutrales schwefelsaures Natron gebildet wird
,

also auf 5

Kochsalz 4 bis 4y4 Schwefelsaure, so wird die erste Halfte des Chlornatriums

ebenso zerlegt, als wie bei dem Verhaltnisse von 2 Atomen Schwefelsaure;

die spatere Zerlegung entsteht alsdann dadurch, dass das Chlornatrium und
saures schwefelsaures Natron auf einander wirken. Bei der gewohnlichen

Temperatur und selbst bis zum Siedepunkte des Wassers findet zwischen

ihnen keine Zersetzung statt; bei einer hoheren Temperatur ungefahr in dem-
selben Verhaltnisse, wie das erhitzte saure schwefelsaure Natron das zweite

Atom Schwefelsaure von selbst abgiebt
,

so dass eine vollstandige Zersetzung
noch nicht bei der Temperatur

,
bei welcher Glasgefasse anfangen weich zu

werden
,

eingetreten ist. Da die iiberschiissige Schwefelsaure
,
welche das

schwefelsaure Natron zuletzt abgiebt, nicht mehr so viel Wasser enthalt
,
als

das Chlornatrium sich in Natron und Chlorwasserstoff zerlegen kann
,
so fin-

det eine ahnliche Zersetzung wie zwischen wasserfreier Schwefelsaure und
Chlornatrium statt; ein Theil der Schwefelsaure wird zersetzt, und es bildet

sich schweflige Saure, Chlor und schwefelsaures Natron. Allein diese Hitze
kann im Sandbade und der Retorte gar nicht erreicht werden. Es ist des-
halb die Anwendung von 2 Atomen Schwefelsaure vollkommen gerechtfertigt.

Noch ist die Verdiinnung der Schwefelsaure zu beachten. Nimmt man
die Schwefelsaure unverdiinnt

,
so ist die Reaction bei ihrem Aufgiessen auf

Kochsalz ausserst heftig. Es entwickelt sich schon in der Kalte sturmisch
Chlorwasserstoffgas unter starkem Schaumen; erhitzt man dann, um die Zer-
legung zu vollenden

,
die Masse bis zum Schmelzen

,
so droht dieselbe wegen

dickfliissiger Beschaffenheit iiberzusteigen. Wasserdampf tritt auch gegen
Ende des Zersetzungsprocesses ungeachtet der hohen Temperatur nicht oder
nur in sehr geringer Menge auf, da das zweifach schwefelsaure Natron das-
selbe festhalt. Wenn man aber die Schwefelsaure mit % oder y4 ihres Ge-
wichtes Wasser verdiinnt hat, wo sie ein specif. Gewicht von 1,72 bis 1,66
hat, so findet ebenfalls in der Kalte Entwickelung von Chlorwasserstoffgas
statt, aber die Masse schaumt weit weniger stark, wird wegen des vorhandenen
V assers leichter fliissig und steigt bei vorsichtigem Erhitzen nicht bedeutend.
Auch in diesem Falle gelit die Chlorwasserstoffsaure zum grossten Theil als Gas,
frei von heissem Wasserdampf fiber; nur die letzten Antheile werden von dem
Antheile Wasser, den das zweifach schwefelsaure Natron -nicht bindet, begleitet.
ISimrnt man endlich die Schwefelsaure mit ]

/3 ihres Gewichtes Wasser ver-
dunnt, wo sie ein specif. Gewicht von 1,6 hat, wie es insbesondere Gregory *)
empfiehlt, so findet in der Kalte sogut wie koine Entwickelung von Gas statt,
beim Erwarmen giebt das Gemisch Chlorwasserstoff in reichlicher Menge,
aber ein nicht unbetrachtlicher Theil der Saure geht erst beim Sieden der
xlasse Tnit Wasser als heisser Salzsauredampf iiber. Wenn naan nicht zuviel

asser ^erlangt, so erha.lt man in den ersten 2
/3 des Products eine rauchende

^.

ure von specif. Gewicht; "was spater kommt, das letzte y3 , ist von der
Starke der officinellen Saure und hat 1,12 bis 1,174 specif. Gewicht. Schwe-
e saure geht bei diesem Verhaltnisse weder in die Zwischcnflasche noch in

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XLI, S. 375.
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die Vorlage liber, und die ganze Menge der Saure ist farblos und chemisch
rein. Bei unverdiinnter Schwefelsaure geht das Destillirgefass meistens ver-

loren
;
bei riclitig verdiinnter wird es fast immer erlialten. Das geschmolzene

trockne doppelt schwef'elsaure Natron dehnt sich beim Erstarren etwas aus,

und sprengt dadurch die Gefasse.

Die Starke, Concentration, der erhaltenen Saure hangt natiirlich von dem
Verhaltnisse des vorgesclilagenen Wassers ab. 10 Theile Kochsalz geben bei

vollstandiger Zersetzung 6,2 Theile wasserleeres Chlorwasserstoffgas. Da nun
bei gewohnlicher Temperatur das Wasser hochstens so viel Chlorwasserstoff-

gas absorbirt
,

dass eine flussige Saure von 1,19 specif. Gewicht entsteht,

welche 38,3 Procent wasserleere Saure enthalt, so konnen von lOPlund Koch-
salz 16 Pfund einer solchen Saure erhalten werden

,
denn 38,3:100= 6,2:16,2.

Es waren demnach etwas weniger als 10 Pfund Wasser vorzuschlagen. Weil

aber das Kochsalz niemals ganz trocken ist
,
und ein kleiner Theil des salz-

sauren Gases auch verloren gehen oder zuruckbleiben kann
,

so bekommt
man in der Praxis vom Pfunde Kochsalz, wenn das gleiche Gewicht Wasser
vorgeschlagen ist, reichlich l x

/2 Pfund Saure von 1,162 specif. Gewicht. Die

Pharmacopoe lasst dieselbe auf das specif. Gewicht 1,124 und einen Procent-

gehalt von 25 wasserleerer Salzsaure verdiinnen. Dies kann nun durch all-

maliges Zusetzen mit Wasser geschehen, indem man in die allmalig verdiinnte

Saure die Araometerspindel einsenkt
,
oder man bestimmt einmal das specif.

Gewicht des Destillats genau und bewirkt die Yerdiinnung nach der Tabelle.

Angenommen
,
man habe aus 10 Pfund Kochsalz 15 Pfund Salzsaure von

1,162 specif. Gewicht gewonnen, und wolle sie zu einer Saure verdiinnen, die

25 Procent wasserleere Salzsaure enthielte.

15 Pfund Saure von 32,62 Procent enthalten 15 . 32,62 wasserleere Salz-

saure. Fiigt man Wasser liinzu
,
uni einen Sauregehalt von 25 Procent zu

erzielen
,

so hat man (15 -\- x

)

25 Saure. Da nun durch Verdiinnung die

Menge der wasserleeren Saure nicht geandert wird, so muss man beide Gros-

sen gleich setzen, um daraus x zu entwickeln.

Wir haben also

15 : 32,62 = (15 -f- x) 25, woraus

15 . 32,62 — 15.25 15 . 32,62
X —

25
—

25
15 = 19,5 — 15 = 4,5.

Es miissen also zu 15Destillat noch 4,5 Theile Wasser zugesetzt werden,

um den richtigen Gehalt von 25 Procent zu erhalten. Der allgemeine Aus-

druck dieser Formel ware dann: die zuzusetzende Wassermenge ist

gleich dem Gewichte des Destillats, multiplicirt mit seinem Pro-

centgehalt, dividirt durch den Procentgehalt der zu machenden
Verdiinnung, und vom Quotient die Zahl des ersten Destillats

abgezogen.
Man kann sich auch der rohen Salzsaure, wenn sie keine arsenige Saure

enthalt, zur Rectification bedienen, da Chlor und schweflige Saure, von denen

immer nur eines vorhanden sein kann, von vornherein weggehen. Doch ist

es vorzuziehen ,
eine Saure zu wiihlen

,
die keines von beiden enthalt. Die

rohe Salzsaure hat meistens ein specif. Gewicht von 1,16 bis 1,19 und giebt

beim Destilliren zuerst reines Gas aus. Wollte man sie unverdiinnt destilli-

ren
,

so miisste der Apparat auf Absorption und Destination zugleich einge-

richtet sein, was ihn zu umstandlich machen wiirde. Man muss also die

Saure verdiinnen, und zwar auf das specif. Gewicht 1,12, bringt sie in eine

Retorte, die mit guter Rohrenkiihlung versehen ist, und destillirt % davon

iiber
,
das letzte Viertel fangt man besonders auf, um damit die ersten 3

/4
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auf das richtige specif. Gewicht zu verdiinnen. Hat man eine tubulirte Re-

torte angewendet, so kann man die gleicbe verdunnte rolie Salzsaure, wie bei

der Aetherbereitung, uachfliessen lassen und mit einem Feuer grosse Mengen

reiner Salzsaure darstellen.

Die wasserige Salzsaure zeigt beim Sicden, wie noch andere Sauren, ge-

^•isse Erscheimingen, die mit dem atmospharischen Druck zusammen hangen.

Destillirt man eine Saure, die scbvverer ist als 1,104, so steigt allmalig der

Siedepunkt, indem eine stiirkere Saure ubergeht und eine scliwachere zuruck-

bleibt. Wenn der Siedepunkt auf 88° R. (110° C.) gestiegen ist, hat das Ueber-

gehende gleiche Starke mit dem Zuriickbleibenden, namlich 20,2 Procent was-

serleere Saure. Man hat diesen constanten Siedepunkt fur das Zeichen einer

chemischen Verbindung (Cl H A 16 HO) angesehen, was er aber nach den

Untersuchungen vonRoscoe*) nicht ist; dennbei jedem anderen Siedepunkt,

der durch den Araometerstand verandert wird, stellt sich auch einPunkt ein,

wo das Destillat dem Phlegma gleich zusammengesetzt ist, und zwar ist dies

bei 1 Atmosphare Druck fur 20,24 Procent Salzsaure; bei 2 Atmospharen

Druck fur 19 Procent; bei 3 Atmospharen fur 18,2 Procent. Man hat also

dabei nur mit einer pkysikalischen Erscheinung und nicht mit Hydraten von

bestimmter Zusammensetzung zu thun.

P)ie reine officinelle Salzsaure ist eine tarblose Fliissigkeit, die in trock-

ner Luft nicht raucht. Sie hat einen scharf sauren, die Zahne schnell angrei-

fenden Geschmack, imd ist vollkommen tliichtig.

Die moglichen Verunreinigungen sind die folgenden:

Sie kann Schwefelsaure enthalten. Man entdeckt dieselbe durch Zusatz

einiger Tropfen einer Chlorbaryumlosung, nackdem man vorher mit destillir-

tem Wasser die Saure verdiinnt hat. Ohne diese Vorsicht entzieht die Salz-

saure dem Chiorbaryum sein Losungswasser und schlagt das Salz nieder. Durch

Zusatz von Wasser lost sich indessen dieser Niederscklag wieder auf. Bleibt

hingegen eine milchige Triibung, so wird Schwefelsaure dadurch angezeigt.

Es kanh Kochsalz oder Glaubersalz mit iibergespritzt sein. Die Salzsaure

lasst alsdann beim Yerdunsten auf Platinblech oder einem Uhrglase einen Salz-

riickstand von sehr saurem Geschmacke. Derselbe reagirt, in wenig Wasser
aufgelost, mit Hiilfe auf Barytsalzen, meistens auf Schwefelsaure.

Chlorhaltige Salzsaure riecht schon nach diesem Korper
;
ausserdem lost

diese Salzsaure Blattgold auf, welches beim Eindampfen in einer Porcellanschale

als eine dunkelgelbe Fliissigkeit sich concentrirt.

Eisenchlorid destillirt ebenfalls leicht mit liber. Man entdeckt es, indem
man die Saure zum grossten Theil mit Ammoniak abstumpft und einige Tro-

pfen Blutlaugensalz zusetzt. Eine blaue Farbung oder ein Niederscklag zeigt

Eisenoxyd an. Noch sicherer findet man Eisen, wenn man Salzsaure unter Zu-
satz von etwas rectificirter Schwefelsaure eindampft und nun die Proben macht.

Schweflige Saure erkennt man leicht durch den Geruch. Setzt man reines

Chlorwasser hinzu
,
so erhalt man leicht die Reaction auf Schwefelsaure

,
die

vorher nicht zu bemerken war. Die schweflige Saure wird auch durch sehr

concentrirtesSchwefelwasserstoffwasser angezeigt, indem aus beiden Wasser ge-

bildet und Schwefel als femes Pulver niedergeschlagen wird. Eine ganz ahn-
liche Erscheinung bririgt iibrigens Chlor in kleiner Menge hervor. so dass ge-

rade hier, wo beide einzeln vorkominen konnen, diese Reaction nicht ange-

wendet werden kann.

Endlich kann die Salzsaure noch Arsenik enthalten. Derselbe gelangt in

Gestalt von Chlorarsenik durch die Destination in die Salzsaure und stammt

*) Anna!, d. Chem. u. Pharm. Bd. CXVI, S. 213.
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jedenfalls aus der Schwefelsaure her, wenn dieselbe aus arsenikhaltigem Schwe*
fel oder aus arsenikkieshaltigem Schwefelkies bereitet wurde. Sehr leicht und

,

haufig ist Arsenik in der rauchenden Schwefelsaure vorhanden, da diese immer :

durch trockne Destination von calcinirtem Bisenvitriol, der selbst wieder durch

Verwitterung naturlioher Eisenkiese, Strahlkies, gewonnen ist, bereitet wird.;-

Man entdeckt den Arsenik, der als arsenige Saure oder das derselben entspre-

chende Chlorarsenik mit iiberdestillirt, durch Schwefelwasserstoffgas. Zu diesem

Zwecke verdiinnt man die Salzsaure mit dem gleichen Volum Wasser, bringt

sie in ein weisses Arzneiglas, was nur zur Halfte oder einem Drittheil von der:

Fliissigkeit gefullt wird, und leitet einen massigen Strom von Schwefelwasser-

stoffgas hinein. Nach einiger Zeit schiittelt man die Fliissigkeit mit aufgesetz- .

tem Finger tiichtig durch, wiederliolt dies einigemal und stellt die Flasche .

gut verstopft an einen warmen Ort.

Eine Triibung tritt fast in alien Fallen ein von dem in der Fliissigkeit'

vorhandenen Sauerstoff, der einen Theil des Schwefels aus dem Schwefelwas-

serstoffgase niederschlagt. Allein dieser Niederschlag lasst sich sehr leicht -

von Schwefelarsenik unterscheiden. Letzterer bildet Flocken, die sich zu

Boden setzen und welche die Fliissigkeit klar dariiber stehen lassen. Der
reine Schwefel bleibt suspendirt, und wenn er sich auch nach sehr langer :

Zeit absetzt, so gescbieht dies nicht in Gestalt von Flocken, sondern nur als-

Pulver.

Aus der Untersuchung dieses Gegenstandes durch Wackenroder *) geht •

hervor, dass aus einer arsenikhaltigen Schwefelsaure immer eine arsenikhaltige

Salzsaure erlangt wird. Kein Durchstromenlassen des Gases durch Wasser
entzieht ihm alien Gehalt an Arsenik, und es bleibt also nichts tibrig, als ent-

weder eine arsenikfreie Schwefelsaure. die gliicklicher Weise noch reichlich

im Handel zu haben ist, anzuwenden, oder dieselbe vor der Anwendung von
Arsenik zu befreien.

Wackenroder verdiinnte zu diesem Zwecke die Schwefelsaure mit unge-
:

fithr 36 Procent ihres Gewichtes an Wasser und leitete einen starken Strom n

von Schwefelwasserstoffgas hindurch. Nach dem Absetzen des schleimigen ^

Schwefelarseniks wurde die Schwefelsaure durch Sand filtrirt, in einer offenen

Schale zum Yertreiben des Schwefelwasserstoffs erwarmt und nun ohne Wei-
teres zur Destination angewendet. Das Product war vollkommen frei von

Arsenik. Dieses Resultat ist insofern interessant, als es zeigt, mit wie wenig.

Wasser man die Schwefelsaure Behufs derFallung verdunnen konne. Bei star-3

kerer Verdiinnung wurde allerdings die Fallung rascher von Statten gegangen
r

sein, allein man hatte auch ein Eindampfen der Saure vornehmen miissen, a

was jedenfalls unangenehm ist (vergl. S. 57).

Bei Anwendung von roher Salzsaure muss unter alien Umstanden eine k

Priifung auf Arsenik vorgenommen werden. Sie geschieht auf dieselbe Weise, I

und es wird auch ihre Destination erst nach vorheriger Entfernung des Schwe- r

felwasserstoffs stattfinden konnen, oder die erstenUnzen des Destillats miissen

getrennt abgenommen werden.

Die Starke der fliissigen Salzsaure kann, wenn sie rein ist, nach dem spe- 1«

ciiischen Gewichte bestimmt werden Da aber das specifische Gewicht der '

starksten darstellbaren Saure nicht sehr hoch ist, und eben an 1,200 steigt, so

leuchtet ein, dass man bei der Bestimmung dieses Factors mit grosser Genauig- "

keit zu Werke gelien miisse. Es miissen also sehr gute Araometerspindeln an-

gewendet werden, oder die Gewichte, Glaser und Wagen bei Anwendung an-

*) Annal. d. Pharm. v. Liebig, Bd. XIII, S. 241 ft.
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derer Bestimraungsmethoden miissen sehrgenau und richtig sein. Man bedient

sich. wenn man das specifische Gewicht bestimmt hat, der Tabellen, um den

Procentgehalt der Saure zu finden. Socher Tabellen werden zwei in den che-

mischen Lehrbuehern mitgetheilt. Die eine kleinere Tabelle ruhrt von E.

Davy her und bestimmt den Gehalt an wasserleerer Saure.

Reistehend folgt sie.

Tabelle
fiber den Gehalt an Siiure in der fliissigen Salzsaure, bei verschiedenen

specifischen Gewichten, von E. Davy.

Temperatur 12° R. (15° C).

Specif. Gew. Procente an Saure. Specif. Gew. Procente an Saure.

1,21 42,43 1,10 20,20

1,20 40,40 1,09 18,18

1,19 38,38 1,08 16,16

1,18 36,36 1,07 14,14

1,17 34,34 1,06 12,12

1,16 32,32 1,05 10,10

1,15 30,30 1,04 8,08

1,14 28,28 1,03 6,06

1,13 26,26 1,02 4,04

1,12 24,24 1,01 2,02

1,11 23,22

Dieses Tafelchen ist sehr merkwiirdig wegen des einfachen Verhaltnisses,

was zwischen specif. Gewicht und dem Procentgehalt an Saure stattfindet.

Es sind 21 specif. Gewichte hervorgehoben
,
welche alle um 1 in der dritten

Stelle wachsen, so dass das niedrigste specif. Gewicht 1,01 ist und durch 1,02,

1,03 bis 1,21 steigt.

Fur jedes Hundertstel des specif. Gewichtes steigt der Procentgehalt um
zwei Procent und einen Bruch. Betrachtet man die Zahlen genau

,
so findet

man iiberall dieselbe Zahl in den Ganzen, wie als Decimale des Procentge-

haltes und zwar ist die Zahl iiberall das Doppelte von den Hundertsteln des

specif. Gewichtes. Man kann die Beziehung ganz einfach in einer Gleichung
ausdriicken, welche heisst:

Der Procentgehalt wasserleerer Saure = 202 (specif. Gew. — 1).

Beispiel: Wie viel ist der Procentgehalt einer Saure von 1,16 specif. Ge-
wicht? Specif. Gewicht — 1 = 0,16; 202.0,16 ist 32,32, welches den dem
specif. Gewichte 1,16 entsprechenden Procentgehalt darstellt.

Die grossere Tabelle von Ure findet sich in vielen Werken abgedruckt,
und bei der geringen Bedeutung, welche die Salzsaure fur die Pharmacie hat,

kann sie hier fiiglich wegfallen.

Die Theorie der Darstellung der Salzsaure ist folgende. Kommt wasser-
haltige Schwefelsaure mit Chlornatrium zusammen, so findet eine Zersetzung
des Chlornatriums und des Wassers Statt. Das Chlornatrium wird veranlasst,
das \\ as8er zn zersetzen

,
das Natrium verbindet sich mit dessen Sauerstoff zu

Natron, und dieses Natron augenblicklich mit der Schwefelsaure; dasChlordes
Chlornatriums verbindet sich mit dem freiwerdenden Wasserstoff des Wassers
zu Chlorwasserstoffsaure oder Salzsaure. Ist nicht mehr als gerade die liin-

reichende Menge Wasser vorhanden, so wird dieses vollstiindig zersetzt, und
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es entsteht wasserleeres salzsaures Gas. 1st aber mehr Wasser vorbanden, so

bindet dieses Wasser eine der Temperatur entsprecbende Menge salzsaures Gas

zu tropfbar flussiger Salzsaure. Die Salzsiiure ist fur sich eine selir starke

Saure, und macht der Schwefelsaure einen bedeutenden Theil des Natrons

streitig. Es lasst sich jedoch durch Versuche hieriiber nicbts festsetzen, weil

neue hinzukommende Verhaltnisse, wie Warme, die Umstande andern. Das

wasserleere salzsaure Gas ist bei gewohnlicher Temperatur vollkornmen fluch-

tig; aber aucli die wasserhaltige Salzsaure ist noch ziemlich fliichtig; injedem

Falle viel fliicktiger als die wasserhaltige Schwefelsaure. Aus diesem Grunde

wendet man die Warme an, um die bei gewohnlicher Temperatur nur theil-

weise Zersetzung in eine vollstandige zu verwandeln. In dem Verhaltniss, als

die Masse warm wird, nimmt die Spannung des salzsauren Gases oder der

wasserhaltigen Salzsaure zu, endlich entwickeln sich beide als Gas oder Dampf,

und indem sie sich raumlich von dem Gemenge von Schwefelsaure und Koch-

salz losreissen, iiberlassen sie das Kochsalz immer mehr und mehr der alleini-

gen Wirkung der Schwefelsaure. Diese wirkt immer mit ihrer ganzen Masse

nach einander auf einzelne Theile des Chlornatriums und treibt die Chlorwas-

serstoffsaure endlich ganz aus.

Die Chlorwasserstoffsaure oder Salzsaure ist im reinen Zustande ohne Was-

ser ein farbloses Gas, was an der Luft weisse Nebel bildet, indem es sich mit

dem Wasser derselben zu tropfbar flussiger Salzsaure von hohem Siedepunkte

vereinigt. Aus diesem letzten Grunde scheidet es sich aus, da es bei der nie-

deren Temperatur der Luft nicht gasformig bleiben kann.

Die Salzsaure kann auch aus ihren Bestandtheilen zusammengesetzt wer-

den. Lasst man in eine mit lauwarmem Wasser gefiillte Glasglocke, welche

mit ihrem offenen Ende nach unten unter Wasser umgekehrtund aufgerichtet

wurde, so dass sie voll Wasser blieb, gleiche Volumina Chlorgas und Wasser-

stoffgas steigen, so vereinigen sich beide im Dunkeln nicht, sondern behalten

die Farbe und sonstigen Eigenschaften des Gemenges nach der Natur seiner

Bestandtheile. Im zerstreuten Tageslichte aber verbinden sich beide allma-

lig, und die neugebildete Salzsaure
,
welche jetzt ganz andere Eigenschaften

hat, wird von dem Sperrungswasser verschluckt, wodurch das Gasvolum ab-

nimmt. Schliesst man die Glocke mit einem Stopfen oder einer passenden

Glasplatte, so kann man sie aus dem Wasser herausheben und durch eine ge-

naherte Flamme das Gasgemenge entziinden. Zu diesem Versuche darf aber
die Glocke nicht zu gross sein. Beide Gase vereinigen sich unter Detonation
zu Salzsaure. Dasselbe geschieht auch durch einen Strabl directen Sonnen-
lichtes oder durch einen elektrischen Funken. Waren die Gase trocken, so

nehmen sie nach Vereinigung eben so viel Volum, wie vorher, ein, nur hat
das Gasgemenge seine Farbe und sonstigen pbysikalischen Eigenschaften ver-

loren
;
es riecht sauer, bildet an der Luft Nebel, wird von Wasser verschluckt

und verhalt sich uberhaupt wie salzsaures Gas. Dieser Versuch belehrt uns
iiber die Entsteliung und Zusammensetzung der Chlorwasserstoffsaure. Prak-
tische Anwendung findet er nicht, indem man diese Saure immer zweckmassiger
auf die beschriebenen Weisen darstellt.

Das salzsaure Gas verbindet sich ungemein leicht mit Wasser, sogar mit
Eis. Hierbei erwarmt sich das Wasser. 1 Volum Wasser nimmt bei gewohn-
licher Temperatur von 480 Volumina salzsaures Gas auf, und bildet damiteine
Fliissigkeit von 1,2 specif. Gewicht. Man ermittelt dieses Vei’haltniss, indem
man Wasser mit trocknem salzsauren Gase sattigt, einen Theil des Gemenges
analysirt, und aus der berechneten oder gefundenen Menge des salzsauren Gases

die Volumina desselben nach bekannten Zalden berechnet.

Die wasserhaltige Salzsaure ist schon selir lange bekannt. Die arabisdhen
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Alchimisten kannten sie, so wie auch ihre Verbindung mit Salpetersiture zu

Konigswasser. Basilius Valentinus spricht in unbestimmten Ausdriicken

davon, musste sie aber bei einem von ihm bescbriebenen Versucbe erbalten

haben. Libavius kannte die Entwickelung der Salzsaure durcli Thon aus

Kochsalz bei Zutritt von Wasser. Glauber lelirte sie nach der lieutigen Me-

thode darstellen, und wusste schon, dass Wasser zur Absorption dabei sein

miisse. Priestley stellte 1774 das reine Gas dar. Die antiphlogistisdbe Cbe-

mie wusste keinen rechten Bescheid von der Salzsaure, da sie, von dem Vor-

urtheile befangen, Sauerstoff darinzu sucben, zu keinem Ziele kommen konnte.

Davy bewies 1810 ilire wabre Zusammensetzung.

Acidum hydrochloratum crudum.

9iobe (SbloriiHiffcrftojtfduvc.

Aciclum muriaticum crudum. Spiritus Salts. 9i'o(>c ©ntjfnure.

Ihr specifisches Gewicht betragt 1,165 bis 1,170, welches einem

Gehalte von 33 bis 34 Proc. wasserfreien Chlorwasserstoff entspricht.

Als fremcle Beimengungen enthalt sie sehr geringe Mengen
Schwefelsaure

,
schweflige Saure, Thonerde und Eisen; arsenik-

haltige muss verworfen werden.
Sie muss vorsichtig aufbewahrt werden.

Die robe Salzsaure wird in grossen Mengen fabrikmassig bei’eitet
,
und

zwar niemals ibrer selbst willen, sondern nm das dabei erzeugte Glaubersalz zu

erbalten, wobei der Fabrikant nicbt selten gegen seinen Willen und sein Inter-

esse genotbigt ist, die Salzsaure aufzufangen
,
um nicbt die Lull fur

die Facbbam zu verderben. Die robe Salzsaure ist desbalb framer ein Ne-
benproduct der Sodafabrikation, welcbe zugleicb mit einer Schwefelsaurefabrik

vereinigt sein muss. Bei der fabrikmassige-n Darstellung der Salzsaure zerlegt

man das Kocbsalz durcb die Scbwefelsaure gewobnlicb in liegenden guss-

eisernen Cylindern A (Fig. 8) von ungefahr 5 Fuss Lange und 2 l
/<i Fuss

Fig. 8.

Salzs&iiredent illation.
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Durchmesser, deren Enden durch gussiserne oder steinerne Deckel verschlos-

sen sind Man bringt 3 bis 4 Centner Koehsalz in diese Cylinder, und nach-

dem der Boden erhitzt worden, nach und nach mittelst eines langen geboge-

nen Tricbters von Blei unverdiinnte Schwefelsaure ein, und zwar so viel, dass

auf 1 Aequivalent Koehsalz nicht mehr als 1 A equivalent Schwefelsiiure kommt.

Der untere Theil des Cylinders wird auf diese Weise nicht sehr angegriffen,

den obdren Theil schiitzt man vor den Salzsauredampfen durch einen Ueber-

zug von Thon oder diinnen gebrannten Steinen. Das entweichende Gasleitet

man aus a durch eine starke Rohre von Glas oder Steingut in eine P’lasche

von Steinzeug, welche die Einrichtung einer Woulf’schen Flasche hat, und

vei’bindet mit dieser Flasche eine ganze Reihe ahnlicher Flaschen, welche, wie

die erstere, zur Halite mit Wasser angefullt sind. Man sieht in derZeichnung

bei B den Feuerraum, bei C und D die massiven Theile des Ofens. Die Fla-

schen II sind durch die Rohre K, und so fort, verbunden, und aus den

steinernen liahnen TT kann man von Zeit zu Zeit die fertige Saure in unter-

gesetzte Ballons ablassen und durch die mittleren liaise des Ballons frisches

Wasser eingeben. Die Abkuhlung geschieht wegen der Hahne durch iiber-

rieselndes kaltes Wasser, welches in Rinnen ablauft, worm die Yerdichtungs-

ballons stehen.

Fig. 9.
In Pig. 9 erscheint der Ofen

im Querschnitt. 6 Retorten in 3

Oefen und mit 3 getrennten Feue-

rungen miinden in denselben

Schornstein. Das Glasrohr, wel-

ches in die Flaschen eintaucht,

braucht nur sehr wenig, oder in

den ersten Flaschengar nicht, ins

Wasser einzutauchen, denn durch

Absorption des Gases entsteht

eine specifisch schwerere Fliis-

sigkeit, welche zu Boden sinkt

und der leichteren, weniger ge-
sattigten F'liissigkeit Platz macht. Die in den ersten Flaschen enthaltene Saure
ist unrein, sie enthalt Schwefelsaure, Eisenchlorid, Spuren von mit libergeris-

senem Koehsalz und Glaubersalz.

Die rohe Salzsaure wire! als solche zu einer Menge von Operationen ge-
bracht, wozu man sicli sonst der Schwefelsaure bediente. Man benutzt sie

mit Wasser etwas verdiinnt zum Entwickeln von kohlensaurem Gas aus Kreide

Querschnitt zu Fig. S.

und Marmor, von Sehwefelwasserstoffgas mit Schwefeleisen
,
von Wasserstoff-

gas mit Zink, von Clilorgas mit Braunstein, man schlagt Schwefelmilch, Gold-
schwefel, Benzoestiure damit nieder, man reinigt Gefasse damit, die Oxyde oder
kohlensaure Erdsalze festhaftend enthalten. Endlich benutzt man sie zurDar-
stellung der reinen Salzsaure, wie im vorigen Artikel ausfiihrlich beschrieben
ist. Sie client niemals dazu, direct in Heilmittel einzugehen, sondern zu die-

sem Zwecke wird nur gereinigte Salzsaure angewendet.
Ihre Verunreinigungen und Priifungen sind im vorigen Artikel be-

handelt.
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Acidum nitricum. Satyetevfduve.

Nimra: Gepulvertes salpetersaures Kali einen Theil, 1

roll e Schwefelsaure einen Tb eil 1

Schxitte das salpetersaure Kali in eine Glasretorte und giesso

die rohe Schwefelsiixxre darauf, so dass die Retorte bis zur Halfbe

angefxillt ist. Man nehrae eine recht geraumige Yorlage und

sorge fair eine hinreichende Abkiililung derselben.

Die Destination geschieht zuerst bei gelinder Warme, die

gegen das Ende nach und nacli gesteigert wird, bis der Rxick-

stand ruliig fliesst. Das Destillat wird so lange in einer Retorte

erkitzt, bis das Uebergehende, mit einer Losung von salpeter-

saurem Silberoxyd geschiittelt, nicht melir eine deutliche Triibung

c-iebt. Der Ruckstand in der Retorte wird dann mit destillirtem

Wasser verdunnt, bis das specifische Gewicht desselben 1,180 be-

triigt, welches einem Gehalt von 25 Proc. wasserffeier Salpeter-

siixxre entspricht.

Die Salpetersaure muss klar, vollkommen farblos, von Chlorwasser-

stoffsaure bis auf eine kaum erkennbare Spur, von Schwefel-

saure ganzlick frei und vollstandig fliichtig sein.

Sie ist in mit Glasstopseln verschlossenen Gefassen vorsicktig
aufzubewahren.

Die Salpetersaure ist ein pharmaceutisckes so vollstandig durchgespieltes

Thema, dass man glauben sollte, man konne den rechten Weg nicht mehr
verfehlen, und dennoch giebt uns die Pharmacopoe wieder eine Vorschrift,

welche nicht entfernt den Anforderungen an eine richtige Praxis geniigt.

Die Salpetersaure soil aus Kalisalpeter mit Schwefelsaure destillirt werden,

und das Destillat in einer Retorte so lange erhitzt werden, bis die iibergehen-

den Tropfen Salpetersaure nicht mehr auf Chlor reagiren. Da die Destina-

tion nur in einer Glasretorte geschehen kann, so miissen Kalisalpeter und
Schwefelsaure durch den Hals der Retorte eingefiillt werden, und jede Verun-

reinigung des Halses der Retorte bringt entweder Kali oder Schwefelsaure

in das Destillat, welche beide durch die nachherige Reinigung nicht mehr
entfernt werden konnen. Wird die Schwefelsaure durch ein langes Glasrohr

bis in den Bauch der Retorte eingefuhrt, so ist es fast unmoglick, diese

Rohre wieder herauszuziehen, ohne mit dem Ende desselben irgendwo in dem
Halse anzustreifen, und diesen mit ein igen Tropfen Schwefelsaure zu benetzen,

wodurch das Destillat nicht frei von Schwefelsaure, wie die Pharmacopoe
vorschreibt, werden kann; dieser blosse Zufall, oder die etwas grossere und
geringere Geschicklichkeit des Laboranten zieht eine Rectification nach sich

Eine tubulirte Retorte bei einer Arbeit anzuwenden, die fast immer mit dem
Tode der Retorte endigt kann Niemand verlangen

;
oder soli die Retorte

nachher durch vorsichtiges Auflosen des Salzrestes gerettet werden, so maekt
diese Operation viel mehr Arbeit, als die ganze Plerstellung der Salpetersaure

selbst. Wenn also nicht reiner chlorfreier Salpeter vorgescbrieben wird, wo-

durch die ganze Arbeit in einer Destination beendigt wird, so musste dem
Apotheker die Rohdestillation abgenomxnen und ihm nur die Reinigung der

Mohr, Corrnnentar. cj
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Salpetersaure uberlassen bleiben. Zudem ist die Entfernung des Chlors durch i

anfangende Destination in einer Retorte eine recht unangenehme Arbeit.
|

Man muss die Saure in eine Retorte einfiillcn, ein Sandbad anheitzen, und H

nach eingetretener Entfernung des Chlors wieder ausgehen lassen, zuletzt die I

Salpetersaure aus der Retorte ausgiessen, was zwar alles moglich und aus- I
fiihrbar ist, aber weder nothwendig noch angenehm ist. Es ist gar nicht ein- I

zuselion, warum derApotheker die Salpetersaure aus Kalisalpeter von 18 Thin. 9

pro Centner herstellen soil, wahrend der Fabrikant sie aus Natronsalpeter I

mit 5 Thin, pro Centner und in eisernen Gefassen herstellt. Die einzig rich- I

tige und praktisclie Vorschrift ftir die Pharmacopoe ware die gewesen, kauf- I

liche Salpetersaure von 1,4 bis 1,45 in einer Retorte zu destilliren, und die
j

ersten Destillate so lange abzunehmen, als sie auf Silberlosung reagiren, dann I

aber den ganzen Rest bis auf eine Kleinigkeit iiberzuziehen. Immer greift I

die kochende Salpetersaure das Glas etwas an, und nimmt basische Bestand- I

theile in sich auf, die nach dem Verfahren der Pharmacopoe darin bleiben, I

nach dem letztbeschriebenen aber ausgeschieden werden.

Die Salpetersaure -yvird als solche niemals innerlich als Heilmittel ver- I

wendet, und ausserlich etwa um Warzen wegzunekmen und gegen erfrorene I

Fiisse, wozu die erste starker, die letzte scliwacher als die officinelle sein I

muss, sondern ihr Hauptgebrauch ist im pharmaceutischen Laboratorium zu 1

Acidum phosphoricum
,
Bismuthum nitricum prciecipitatum

,
Aurum chlora- I

turn, Argentum nitricum
,
Hydrargyrum nitricum oxydulatum, und zur Oxy- I

dation von Eisenoxydul. In alien diesen Fallen, vielleicht mit Ausnahme der I

Phosphorsaure, kommt es auf die Starke derselben gar nicht an, und selbst

bei der Phosphorsaure nur deshalb um Unlalle zu verkiiten.

Man ersieht daraus, dass man bei der Bestimmung- des specif. Gewichts
|

keine Veranlassung hat, zu scharf zu Werke zu gehen, da es gar keinen ver- H

niinftigen Zweck hat. Kehren wir nun zu der Arbeit selbst zuruck.

Am leichtesten geht die ganze Arbeit, wenn man bei der Urbereitung I

sogleich einen chemisch reinen Salpeter, mindestens von Chlormetallen freien, I

anwendet. Das Product ist von Anfang an rein, es entstehen wenig rothe I

Dampfe, und Yerlust durch Zersetzung findet fast nicht statt. Die Arbeit wil’d 1

gefiihrt, wie die folgende, wo wir den zweiten Fall annehmen, man wolle aus I

einem noch schwach mit Chlormetallen verunreinigten Salpeter, wie er im
|

Handel als gereinigter vorkommt, eine chemisch reine Salpetersaure bereiten. I

Man stosst den Salpeter zu einem groblichen Pulver und bringt dasselbe I

durch eine moglichst weite Glasrohre durch den Hals einer Retorte in die-

selbe kinein, mit der Yorsicht, dass keine Theile an dem Halse innen sitzen

bleiben, Fig. 10. Es ist dies eine der Destillationsarbeiten, in welchen die Retorte

durch keine andere Art von Gefass ersetzt werden kann. Ist die Retorte tu-

bulirt, so muss der Tubulus durch einen Glasstopsel gesclilossen sein, weil

alle anderen Verschliessungen der Saure nicht widerstehen. Nachdem der

Salpeter eingeschiittet ist, giesst man die concentrirte Schwefelsaure nach,

wo moglich mit noch grosserer Yorsicht. Wenn der Salpeter rein war, so

findet fast keine sichtbare Einwirkung statt, waren aber Chlormetalle vor-

handen, so entwickeln sich rothe Dampfe. Man zielie nun die Glasrohre mit

der Vorsicht aus, dass sie die Wande des Halses der Retorte nicht beriihre.

Um dies zu kdnnen, wahle man eine unten sclion etwas eingezogene und ver-

engte Glasrohre.

Man setze jetzt die Retorte in eine Capelle ein, Fig. 11, und bedecke
auch noch den oberen Theil derselben mit irgend einem Schirme, z. B. einer

umgestiirzten irdenen Schiissel, und lege vorlaufig ein kleines Gefass vor,

wahrend man ein grosseres reines in Bereitschaft halt. Es beginne nun lang-
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sam die Destination. So lange noch rothe Dampfe in der Retorte sind, ist

das Product auch noch chlorhaltig; sobald sie aber heller werden, mache

Fig. 10.

Einfullen.
Salpetersauredestillation.

Fig. 11. #

man eine Probe, indem man die Vorlage wegzieht, und mit Silbersalpeter

versetztes destillirtes Wasser in einem Reagenzglaschen unterhalt. So lange

noch Triibung selbst nach einigen Minuten stattfindet, lege man das erste

Gefass wieder vor, und wiederhole von Zeit zu Zeit die Probe, bis die zu-

letzt herabtallenden Tropfen mit Silber keine Spur von Opalisiren mehr er-

zeugen. Man legt nun das reine grossere Gefass an, und setzt die Destina-

tion mit gegen Ende etwas gesteigertem Feuer fort. Es ist angenommen
worden, dass man einen weiten Glaskolben an den Hals der Retorte angelegt

habe. Ein solcher reicht zur vollstandigen Verdichtung nur bei sehr massigem

Feuer aus, und wenn er selbst von aussen kiihl gehalten wird. Man bedeckt

ihn wohl mit einem Garnnetze oder lockeren Zeuge und lasst einen Strahl

kaltes Wasser aus sehr geringer Hohe, um Spritzen zu vermeiden, darauf

rinnen. Wie man das Ganze bei Anwendung des kleinen Windofens anordnen

konne, zeigt Fig. 12. Der Kolben muss, um sich ortlich nicht zu stark zu

Fig. 12. erhitzen, einen grossen

Inhalt haben, und der
Hals der Retorte bis

in den Bauch des Kol-

bens hineinreichen.

Auch hier eignet

sich Rohrenkiihlung

sehr gut, wenn man
passende Apparate hat.

Sie konnen in der phar-

maceutischen Technik
nachgesehen werden.
Es andert dies nur die

Bequemlichkeit der Ar-

beit. Gegen Ende bil-

den sich durch Zer-

setzung, welche durch
Ilitze veranlasst wird,

Sttipetersauredcstiiiation. wieder rothe Dilmpfe,
3*
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wodurcli das? Ende der Operation angezeigt ist. Man liisst erkalten und nimmt

ab, wenn keine Tropfen melir fallen.

Bei der ersten Destination aus Salpeter ist die Abkiililung leichter, als bei

der Rectification, weil bei letzterer eine reichlichere Dampfbildung stattfindet.

Ungleicli vortheilhafter stellt sicli fur den Apotheker die lieinigung einer

kaufliclien rohen Saure, welche der Fabrikant ibm wohlfeiler liefern kann,

als der Apotheker sie selbst bereitet. Dies beruht darin, dass der fabri-

kant das als Nebenproduct abfallende saure schwelclsaure Kali oder Natron

niitzlich verwenden kann, wiikrend es fur den Apotheker wegen seiner kleinen

Menge und Unreinheit ganz werthlos ist.

Die robe Salpetersaure wird im Handel in solchor Giite und Wohlfeilheit

dargestellt, dass man sicli derselben aucli wohl zur Bereitung einer reinen

Salpetersaure bedienen kann. Man wahlt zu diesem Zweeke nur eine starke I

und raucliende Saure. Hire Yerunreinigungen sind Chlor, Schwefelsiiure, aucli

mit iibergespritztes schwefelsaures Kali. Man kann vor der Rectification auf

das Pfund y2 bis 1 Drachm e reinen Salpeter zufiigen, wenn die robe Saure

eine starke Reaction auf Schwefelsiiure verrath.

Man bringt die rohe Saure in eine Retorte, welche man ziemlich weit

fiillen kann, da die Flussigkeit immer diinn bleibt und niemals iibersteigt,

und setzt sie ins Sandbad oder auf freies Holzkohlenfeuer in einiger Entfer-

nung von den brennenden Kolilen. Man kann das freie Feuer nur bei sol-

clien Destillationen, wo der Riickstand in der Retorte bis zu Ende, wie hier,

fliissig' bleiben muss, mit Sicherheit anwenden. Nun erhitzt man die Salpe-

tersaure sehr langsam und priift die am Halse der Retorte herabfallenden

Tropfen mit Silber- oder Quecksilbersalpeter, wie oben angegeben wurde.

Sobald keine Reaction melir stattfindet, und zwei hinter einander folgende

Proben die vollstandige Abwesenbeit des Chlors beweisen, legt man die be-

reits zurecbt gestellte grosse Yorlage an und destillirt fast bis zur Trockne.

Diese Arbeit geht, bei gut besorgter Abkiililung ungemein leicht und rascb

vor sich. Ich ziehe sie unbedenklich der urspriinglichen Destination aus dem
Salpeter vor. Sie ist okonomisclier

,
wegen des geringeren Yerbrauchs von

Brennmaterial, und weil niemals eine Retorte verungliickt; sie dauert viel weni-

ger lang und man erlialt keine Nebenproducte, die man entweder wegwerfen
muss, wenn man sie, um die Retorte zu retten, auflosen wurde, oder denen

zu Liebe man die Retorte zerschlagen muss, und die man nachher doch nicht

als saures schwefelsaures Kali benutzen kann, weil meistens ein Riickhalt von

Salpetersaure darin steckt.

Die rohe kaufiiche Salpetersaure von 1,44 bis 1,45 ist im Handel wohl-

feiler zu haben, als die blossen Materialien zu ihrer Herstellung aus Kalisal-

peter ohne die Arbeit des Destillirens. Da nun die Destination der rohen

Salpetersaure weder belehrend noch unterhaltend
,
noch niitzlich ist, so ist

kein Grund, aus blosser Arbeitslust diese Arbeit jedesmal von Haus aus vor-

zunehmen, wenn man sie auch liier und dort zur Belehrung der Gehiilfen

ausfiihren lasst. Man muss aber festhalten, dass zwischen Arbeiten zum
Nutzen, und Arbeiten zur Belehrung ein Unterschied ist.

Bei einer derartigen Rectification hatte die zuerst iibergehende Saure

ein specif. Gewicht von 1,45, dann sank es bis auf 1,41 und blieb so bis zu

Ende. Der lcleine Rest in der Retorte hatte ebenfalls dasselbe specif. Ge-

wicht von 1,41. Eine Saure von 1,41 enthalt 58 Procent wasserleere Saure,

eine solche von 1,45 enthalt 66 Procent. Man hat also noch eine bedeutende
Verdiinnung vorzunehmen, um auf das specif. Gewicht 1,180 oder den Gehalt

mit 25 Procent wasserleerer Saure zu gelangen.

Bei einer anderen Rectification wurden 32 Unzen einer dunkelrothen
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stark raucheuden cldorhaltigen Salpetersaure von 1,44 specif. Gewicht ein-

rresetzt. Nachdem 3 Unzen iibergegangen waren
,
horte jede Reaction auf

(’hlor auf und es wurden 26y2 Unzen einer scliwach gelben, raucbenden che-

misch reinen Salpetersaure von 1,434 specif. Gewicht iibergezogen. 2 Unzen

blieben in der Retorte, V2 Unze mag verloren gegangen sein. Die ganze

Operation war in 1% Stunden abgemacht.

Nach Anthon kann eine Salpetersiiui'e
,
welche Chlor enthalt, durch

blosses Erhitzen in einem Ivolben von ihrem Chlorgehalte befreit werden.

Man zielit von Zeit zu Zeit eine Probe mit einem Glasstabchen, und liisst in

ein Reagenzgliischen tropfeln. Dieser Fall kann bei selbstbereiteter Saure

vorkommen, wo man den Moment des Aufhorens der Chlorreaction nicbt

richtig getroffen hat, und in einer sonst reinen Saure nur noch Spuren Chlor

hat. Sie werden nach diesem Verfahren ohne weitere Rectification entfernt.

Fruher hat man vielfach den Silbersalpeter angewendet, um die Salpeter-

- saure von Chlor zu reinigen. Dies Verfahren ist jedoch in der neuen Phar-

macopoe aufgegeben worden, nachdem es noch in der sechsten Auflage ent-

halten war, und, wie ich glaube, in Folge meines Angriffs dagegen in dem
vorigen Commentar. Ich habe darin durch Versuche nachgewiesen

,
dass

i Chlorsilber von kochender Salpetersaure zersetzt wird, dass Chlor mit der

- Salpetersaure iibergeht, und dass salpetersaures Silberoxyd im Ruckstand ge-

lost enthalten ist. Der Widerspruch von Wittstein (Pharm. Centralblatt

1848, S. 734) gegen diese Behauptung hat sich nicht bestatigt, und Mulder
(Die Silberprobirmethode, deutsch von Grimm, S. 281) hat die Thatsache mit

neuen Versuchen belegt. Er sagt: „Das zuerst iibergehende Destillat enthielt

hereits eine Menge Chlor, dessen Menge sich in der Folge verringerte, aber

doch lange Zeit hindurch sehr betrachtlich blieb. Bei Untersuchung der im
: Kolben befindlichen Fliissigkeit zeigt sich, dass darin eine bedeutende Menge
• salpetersaures Silberoxyd gebildet war. Demnach besitzt die Salpetersaure in

hoherer Temperatur die Eigenschaft, Chlorsilber zu zerlegen.“ Da man aber

: bis dahin an die Unloslichkeit des Cklorsilbers geglaubt hatte, so wurde das-

- selbe nicht sorgfaltig vor der Rectification ausgeschieden und dann immer ein

chlorhaltiges Praparat erhalten. Viele pharmaceutische Schriftsteller, zuletzt

noch Wackenroder, haben lebhaft fiir diese Methode gekampft, und es hat

sich wiederum die Erfahrung bewahrt, dass es schwieriger ist, eine alte

schlechte Methode zu verdrangen, als eine neue gute einzufiihren, gerade so,

wie bei der Darstellung der Essigsaure aus Bleizucker.

Die Verdiinnung geschieht in einem farblosen Glase, und da sich die Saure

hierbei bedeutend erwarmt, so muss man, wegen der Bestimmung des specif.

1 Gewichtes, darauf Riicksiclit nehmen. Es ist wesentlich, die verdiinnte Saure

eine Zeitlang im Wasserbade in einem kurzhalsigen Kolben zu erwarmen,
damit sie die Reste von Stickstoffoxydgas abgiebt und in reine geruchlose

Salpetersaure iibergehe. Die Pharmacopoe hat diesen Handgriff nicht empfoh-
len, wahrscheinlich aus dcm Grunde, weil die Salpetersaure selten als Arznei-

mittel, sondern nur zur Darstellung anderer Praparate gebraucht wird. Durch
Zusatz von Wasser zersetzt sich die Untersalpetersaure, welche in der gefarb-

ten rauchenden Salpetersaure enthalten ist, durch ungleiche Vertheilung des

Sauerstoffs auf der einen Seite in Salpetersaure, auf der anderen in salpetrige

Saure und Stickoxydgas, ohne Zweifel, weil das Wasser keino oder schwache
Affinitat zur Untersalpetersaure hat, dagegen stai’ke gegon die Salpetersaure.

Es entsteht um so mehr salpetrige Saure und um so weniger Stickoxydgas,

je niedriger die Temperatur und je weniger die zugesetzte Wasscrmenge be-

tragt. Durch Erhitzen kann man die salpetrige Saure veranlassen, sich in

Stickoxydgas und Salpetersaure umzusctzen.
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Die Theorie der Salpetersauredestillation istfolgende. Der Salpeter besteht

aus Salpetersaure und Kali ohne Wasser. Die Salpetersaure besteht aus Stick-

1

stoff und Sauerstoff. Sie kann nicht allein bestehen, sondern nur in Verbin-l|

dung mit Oxyden, wozu denn auch das Wasser zalilt. Sie ist eine sehr starke I

Saure und macht in der Ksilte selbst der Schwefelsaure den Besitz der Alka-
1

1

lien zum Theil streitig. Da sie aber viel fliichtiger ist, so wird, wie bei der
j

Salzsiiure durcb Warme ihre raumliche Trennung von den mit ihr verbunde-

nen Basen durch die starkere und schwerer fliichtige Schwefelsaure bewirkt.

Man nimmt auf 1 Atom Kalisalpeter (101,2) 2 Atome Schwefelsaurehydrat

(2 . 49 = 98) und da die kaufliche englische Schwefelsaure immer etwasmehr I

als 1 Atom Wasser enthalt, so nimmt man, wie in der Vorschrift der Phar-

macopoe geschah, von beiden gleicbe Gewichte. Es entsteht in diesem Falle

doppeltschwefelsaures Kali. Die Schwefelsaure bat namlich zwei Yerbindun-
j

gen mit Kali. In der ersten verhalt sich der Sauerstoff der Schwefelsaure zu I

dem des Kalis wie 3:1, in der zweiten wie 6:1. Die erste oder neutrale I

Verbindung entbalt kein Wasser, die zweite aber so viel, dass der Sauerstoff

des Wassers gleicb dem des Kalis ist. Man kann das doppeltschwefelsaure

Kali deshalb aucb als ein Doppelsalz aus neutralem scbwefelsauren Kali und

sckwefelsaurem Wasser betrachten. An die Stelle des einen Atoms Wasser,

was in der Schwefelsaure enthalten war, ist das Kali des Salpeters getreten,

und das Wasser ist an die ausgescbiedene Salpetersaure getreten und mit der-

selben iiberdestiliirt. Ein Atom Wasser ist die geringste Menge, wornit ein

Atom Salpetersaure existiren kann. Wurde ihr dies aucb nocb entzogen, so

wiirde sie in Sauerstoff und Untersalpetersaure zerfallen.

Bei vollkommener Zersetzung und Yermeidung jedes Verlustes sollte aus

1 Atom (101,2) Salpeter 1 Atom (63) Salpetersaurehydrat oder 62,2 Proc. ge-

wonnen werden. Aber selbst bei Anwendung von vollkommen trocknem Sal-

peter und einer Schwefelsaure, welcbe genau das Hydrat S03 -|-Aq. darstellt,

gewinnt man nicht das der Schwefelsaure entsprechende Monohydrat. Man
erhalt namlich 65 Theile statt 62,2, was davon herriihrt, dass das doppelt-

schwefelsaure Kali in der Hitze etwas Wasser an die sich verfliichtigende Sal-

petersaure abgiebt. Dies ist jedoch von keinem Belange, da man die Salpe-

tersaure in dieser hochsten Concentration niemals gebraucht, wenigstens nicht

zu pharmaceutischen Zwecken. Schlagt man in der Vorlage auf 5 Pfund Kali-

salpeter, woraus 3 Pfund Salpetersaure erhalten werden, 2 Pfund destillirtes

Wasser vor, so erhalt man 5 Pfund Salpetersaure von ungefahr 1,30 specif.

Gewicht. Die Pharmacopoe schreibt zum medicinischen Gebrauch eine Sal-

petersaure von 1,200 specif. Gewicht vor. Die von 5 Pfund Salpeter erhaltene

concentrirte Saure bis zu 9 Pfund verdiinnt, liefert eine solche. 4% Pfund
Natronsalpeter entsprechen 5 Pfund Kalisalpeter.

Nach Wittstein muss man die Schwefelsaure bei Anwendung von Na-
tronsalpeter mit y4 Wasser verdiinnen, um das Uebersteigen des Inhalts der

Retorte bei der Destination und Verlust durch Zersetzung der Salpetersaure

zu verhiiten, weil das doppeltschwefelsaure Natron nicht 1 Atom Wasser, wie

das Kalisalz, sondern 3 Atome binde, und diese dem Salpetersaurehydrat ent-

ziebe. Er empfiehlt als ein passendes Verhaltniss 100 Theile salpetersaures

Natron, 116,7 englische Schwefelsaure und 30 Wasser.
Das Salpetersaurehydrat ist eine farblose Fliissigkeit von 1,54 specif. Ge-

wicht bei 16° R. nach Mitscherlich. Es fangt ungefahr bei 69° R. an zu

sieden, kann aber ohne Zersetzung nicht destillirt werden
;
man erhalt dar-

aus ein stark gefarbtes, also Untersalpetersaure haltendes Destillat. Sie

wird auch vom Sonnenlichte theilweise zersetzt, und die Stopsel der Flaschen

werden nicht selten von dem ausgeschiedenen Sauerstoffgase geliiftet, weshalb
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man jede Salpetersaure enthaltende Flasche vorsichtig und mit etvvas abge-

wandtem Gesichte offnen muss, damit nioht ein etwa aufspritzender Tropfen

die Augen verletzen konne.

Pelouze und Millon haben durch Destination von concentrirter Saure

mit engliseher Schwefelsaure das reine Monohydrat dargestellt.

Eine Saure von weniger als 1,40 specif. Gewicht liefert bei der Destina-

tion anfangs eine scliwachere Saure, bis der Riickstand ein specif. Gewicht

von 1,41 hat. Von da an ist die iibergehende Saure von gleicher Starke mit

der in der Retorte noch kochenden; sie hat auch nothwendig jetzt den hoch-

sten Siedepuukt, da die leichter fliichtigen Verbindungen jedenfalls friiher

ubergehen und erst beim Stillstehen des Siedepunktes die hochste Temperatur

erreicht sein kann. Diese Siiure. hat ungefahr 56 Proc. wasserleere Saure und
es entspricht diese Zusammensetzung am meisten der Formel, dass 1 Atom
Salpetersaure mit 5 Atomen Wasser verbunden ist. Der Sauerstoff der Saure

und des Wassers sind sich also hier einander gleich.

Je mehr das Salpetersaurehydrat verdiinnt wird, desto mehr nimmt sein

specif. Gewicht ab. Die folgende Tabelle von Ure zeigt den Gehalt an was-

serfreier Saure in der verdiinnten von verschiedenem specif. Gewichte.

Tabelle
fiber den Gehalt der wasserhaltigen Salpetersaure an wasserfreier Saure bei

verschiedenen specifischen Gewichten.

CO
0
O
co O

1 |O rK
r- U
ao

Saurepro- cente.

Specifisches

Gewicht.

Saurepro-
cente.

Specifisches

Gewicht.

Siiurepro-

cente.

Specifisches

Gewicht.

Saurepro-
cente.

1,500 79,7 1,419 59,8 1,295 39,8 11,40 19,9

1,498 78,9 1,415 59,0 1,289 39,0 11,34 19,1

1,496 78,1 1,411 58,2 1,283 38,3 11,29 18,3

1,494 77,3 1,406 57,4 . 1,276 37,5 11,23 17,5
1,491 76,5 1,402 56,6 1,270 36,7 11,17 16,7
1.488 75,7 1,398 55,8 1,264 35,9 11,11 15,9
1,485 74,9 1,394 55,0 1,258 35,1 11,05 15,1

1,482 74,1 1,388 54,2 1,252 34,3 10,99 14,3
1,479 73,3 1,383 53,4 1,246 33,5 10,93 13,5
1,476 72,5 1,378 52.6 1,240 32,7 10,88 12,7
1,473 71,7 1,373 51,8 1,234 31,9 10,82 11,9
1,470 70,9 1,368 51,1 1,228 31,1 10,76 11,2
1,467 70,1 1,363 50,2 1,221 30,3 10,71 10,4
1,464 69,3 1,358 49,4 1,215 29,5 16,65 9,6
1,460 68,5 1,353 48,6 1,208 28,7 10,59 8,8
1,457 67,7 1,348 47,8 1,202 27,9 10,54 8,0
1,453 66,9 1,343 47,0 1,196 27,1 10,48 7,2
1,450 66,1 1,338 46,2 1,189 26,3 10,43 6,4
1,446 65,3 1,332 45,4 1,183 25,5 10,37 5,6
1,442 64,5 1,327 44,6 1,177 24,7 10,32 4,8
1,439 63,8 1,322 43,8 1,171 23,9 10,27 4,0
1,435 63,0 1,316 43,0 1,165 23,1 10,21 3,2
1,431 62,2 1,311 42,2 1,159 22,3 10,16 2,4
1,427 61,4 1,306 41,4 1,153 21,5 10,11 1,6
1,423 60,6 1,300 40,6 1,146 20,7 10,05 0,8
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Die officinelle Saure von 1,180 specif. Gewiclit raucht nieht mehr an der

Luft. Sie ist eine farblose saure Fliissigkeit von bestimmtem siisslichsauren

Gerucbe. Man priift sie folgendermaassen auf ihre Reinheit.

Sie kann Chlor enthalten. Uni dies zu entdecken, fiigt man einige Tro-

pfen salpetersaure Silberoxydlosung hinzu und lasst eine Zeitlang stelien. Bei

geringen Spuren zeigt sich erst nach einiger Zeit eine milchige Trubung oder

sogenanntes Opalisiren, welclies man am besten gegen einen dunkeln Hinter-

grund erkennt. In selir starker Salpetersaure bleibt die Reaction mit Sillier-

salpeter bei geringen Spuren von Chlor oft aus und tritt erst bei Yerdunnung
mit Wasser ein.

Schwefelsaure wird in der verdiinnten Saure durch einige Tropfen eines

Barytsalzes gefunden. Je nach der blossen Trubung oder Fallung schliesst

man auf eine schwachere oder starkere Yerunreinigung.

Die Salpetersaure muss vollkommen fluchtig sein. Lasst man einige Tro-

pfen auf einem Platinbleche oder einer Glastafel verdunsten, sozeigen sich im
reflectirten Lichte die kleinsten Spuren feuerbestiindiger Stoffe

,
deren Natur

mannigfaltig sein konnte, hier aber nieht naher zu beriihren ist, weil sie in

jedem Falle durch Rectification davon zu trennen waren.

Eine durch die Reaction mit Silber als chlorfrei erkannte Salpetersaure

ist nothwendig auch jodfrei, konnte aber noch Jodsaure enthalten. Einesolche

Saure, mit Yitriolol destillirt, liefert, nachdem alle Salpetersaure iibergegangen,

ein Sublimat von Jod. Wenn man eine solclie Saure mit Kali neutralisirt, sie

mit Starkemehl versetzt und Vitriolol tropfenweise zusetzt, so soil, nach Lam-
bert, Blauung erfolgen.

Die Salpetersaure kanntebereits G eberim sechsten Jahrhundert. Raim und
Lullius stellte sie in der zweiten Halite des dreizehnten Jahrhunderts durch De-

stination eines Gemenges von Salpeter und Thon dar. Basilius Valentinus
lehrte sie mit Vitriol austreiben, und gab ihr den Namen : Salpeterwasser.

Glauber erfand die heutige Methode, sie mit Schwefelsaure auszutreiben, und

stellte sie im rauchenden Zustande dar. Deville stellte die wasserleere Sal-

petersaure in Krystal li'o/m dar, durch Behandeln von trocknem salpetersau-

ren Silberoxyd mit Chlorgas. Die Kryslalle sind fluchtig und zersetzbar.

Nach einiger Zeit sprengen sie die Gefasse.

Acidum nitricum crudum.
s
Ji ofye 0a(peterfduve. 0d)ciDcn>aj)‘cr.

Spiritus Nitri. Aqua fortis.

Idas specifische Gewiclit derselben betragt 1,334 bis 1,340,

welches einem Gehalte von 45,5 bis 46,5 Proc. wasserfreier Sal-

petersaure entspricht.

Sie muss vollstandig fluchtig sein.

Sie ist vorsichtig aufzubewahren.

Die rolie Salpetersaure findet in der Tharmacopoe keine Venvendung. Sie

konnte hier stehen, wenn sie zur Darstellung der reinen Saure durch Rectifi-

cation vorgeschrieben ware
;
so aber hat sie gar keinen Zweck hier, als dass sie

die Zahl der Dinge, welchc vorhanden sein mussen, und welche bei der Re-

vision eine Nummer machen, um cine vermehrt. Sie muss wohl im Handver-

kauf abgchen, sonst bleibt dicselbe Menge Jahre lang stehen.
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Dio rohe Salpetersaure wird in chemischen Fabriken bcreitct. Sie wird

heut zu Tage nur mit Schwefelsaure dargestellt, wahrend man sicli friiher, bci

hoheren Preisen dieser Saure, des calcinirton Eisenvitriols und des Thons dazu

bedient hat. Die Destination geschieht in langen Oefen, wo eine Menge von

Retorteu, die mit ihren Halsen nach beiden Seiten aus dem Ofen hangen

(Galeerenofen), mit einem Feuer geheizt werden. Die Fabriken konnen diese

Saure viel wohlfeiler liefern, als der laborirende Pharmaceut, weil bei der

Hereitung im Grossen das Feuer ungleich niitzlicher gebraucht wird
,

da es

uicht von einer Capelle in den Kamin abzieht, sondern 12 bis 16 Retorten auf

einmal erhitzt; weil die Rohwaaren aus dem Grosshandel zu billigeren Prei-

sen bezogen werden; weil die Abfalle in so grosser Menge erhalten werden,

class man sie in besonderen Aufarbeitungen verwerthen kann
;
endlich, weil die

tagliche AuBfuhrung derselben Arbeit alle Vortheile, Erfahrungen und Kunst-

griffe lehrt, die bei einer seltneren Praxis sicb entweder nicht herausstellen,

oder durch die Zwischenzeiten wieder in Yergessenheit gcrathen.

Man wendet jetzt auch vielfacb den in Fig. 13 dargestellten Apparat an.

Ein gusseiserner Kessel C ist in einen gut ziehenden Ofen dergestalt ein-

Fig. 13.

rY1 r-cU

Salpotersaurebereitung im Grossen.

gemauert, class er in seiner ganzen Ausdehnung von der Flamme bestrichen
wird. Er hat zwei Oeffnungen, eine obere

,
weite

,
mit Dekel verschliess-

bare, zum Einfullen, und eine seitliche,. in welche das steinerne Rohr zur
Aufnahme der Dampfe eingekittet ist. Als Kitt benutzt man ein Ge-
rnenge von weissem Thon und Glaubersalz. Bei A der Aschenheerd, bei B
das Feuer. Der steineme Deckel nn ist leicht abzuheben. Die steinzeugene
Pidhre ist mit dem glasemen Yorstoss Z> verbunden, um die Dampfe in die
Kiihlflaschen zu leiten. Sie liaben die Form von Wo ulf’schen Flaschen, aber
nicht die innere Einrichtung, indem die Gasrohren nicht eintauchen, sondern
die Dampfe ohne alien Druck durcligehon lassen. Die mittlere Oeffnung hh
dient urn Wasscr vorzuschlagen. Sie werden durch steinzeugene Hakne ent-
leert.. Die ersten beiden Flaschen werden anfangs durch den Feuercanal ilZ

etwas erwarmt, um das Bersten zu verhiiten. Sobald sie warm sind, liisst

man den Zug durch die untere Leitung L gehen. Im Ganzen sind 10 bis 12
solchcr Flaschen vorgelegt, und die Abkuhlung geschieht bloss durch Luftwechsel
bei sehr vermehrter Oberflache.

Sobald die Destination vollendet ist, was man am Aultreten von rothen
Dampfen in dem glasemen Yorstoss U erkennt, wird der Deckel des Ofens nn
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und des Kessels abgenommen, der Salzkuchen noch heiss in Stiicke gestochen,

die sich zusammenziehen, und einzeln leicht mit eisernen Ilaken herausge-

nommen werden konnen.

Die rohe Salpetersaure enthalt ausser der Untersalpetersaure Chlor, viel-

leicht etwas Schwefelsaure, Natron oder Kali vom Ueberspritzen
,
und bei

Anwendung von Chilisalpeter etwas Jod und Jodsaure. Bei der Rectification

verwandelt sicb das Jod ganz in Jodsaure und geht nicht mit fiber. Es w’ird

empfohlen, vor der Rectification etwas Bleisalpeter zuzusetzen, um Schwefel-

saure, Chlor und Jod zuruckzuhalten, was aber theoretisch nicht ganz fest-

steht, da selbst Chlorsilber durch kochende Salpetersaure zersetzt wird.

Die rohe Salpetersaure mit Wasser verdfinnt, dass sie farblos oder nur
schwach gelblich erscheint, kommt irn Handel als Scheidewasser vor, da sie

frfiher zum Zwmcke des Scheidens von Gold und Silber verwmndet wTurde.

Dazu ist aber nur die reine Salpetersaure zu gebrauchen, weil die chlorhaltige

immer Silber niederschlagt. Der Apotheker kauft aber zweckmassig nur eine

starke Saure von 1,44 specif. Gewicht, indem er das Verdfinnen selbst bewir-

ken kann.

Acidum nitricum fumans. O^aucfyenbe 0a(petcrfnure.

Spiritus Nitri fumans.

Nimm: Gepulvertes getrocknetes salpetersaures Kali
zwei Theile, 2

Schwefelsaure von 1,845 specif. Gewicht einen
Theil 1

Schiitte das salpetersaure Kali in eine Retorte und giesse

die Schwefelsaure darauf, so dass die Retorte bis zui* Hiilfte an-

gefiillt ist. Lege einen sehr geraumigen Kolben kunstgerecht vor

und destillire unter sehr sorgfaltiger Abkiihlung zuerst bei massi-

ger, zuletzt bei gesteigerter Hitze, so lange noch Saure iibergeht.

Die rauchende Salpetersaure muss eine braunrothe Farbe

liaben, an der Luft rothe erstickende Dampfe ausstossen, von
Chlor so viel als moglich frei sein und ein specif. Gewicht von
1,520 bis 1,525 liaben.

Sie ist in mit Glasstopseln versohlossenen Gefassen vorsichtig auf-

zubewahren.

Dieses Praparat dient nur zum Aufbewahren und nicht zum Gebrauche;
denn da die Pharmacopoe die einzige Anwendung der rauchenden Saure zu

Spiritus Nitri dulcis weggelassen hat, so blieb kein Grund, die rauchende

Saure selbst beizubebalten. Man ersieht hieraus, w'ie die neue Pharmacopoe
ohne einen leitenden Gedanken, ohne eine Uebersicht des Ganzen aus einzel-

nen Nummern zusammengekommen ist. Man hatte vorher sehr gut darauf

aufmerksam machen konnen, wenn man den Entwurf vor der schliesslichen

Feststellung veroffentliclit hatte. Da man sich aber dazu ffir zu hocli hielt,

so muss man nachlier den gegrfindeten Tadel hinnehmen. Wozu sollen sich

die Apotheker und die Revisoren mit einem Gegenstand zu beschaftigen ha-

ben, der voraussichtlich niemals gebraucht werden wird.

Der Unterschied in der Destination der rothen rauchenden Salpetersaure
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von der im vorvorigen Artikel beschriebenen besteht darin, dass die Schwefel-

saure nur zum halben Gevvichte, wie in obiger Yorschnft, in die Mischung

eingeht. Es kann sich alsdann nur einfachschwefelsaures Kali bei volliger

Zersetzung bilden. Da aber die Sohwefelsaure ein grosses Bestreben hat, dop-

peltschwefelsaures Kali zu bilden, so findet dies von Anfang dennoch Statt,

und der Hergang der Operation wird viel verwickelter. Vermischt man eine

Auflosung von doppeltschwefelsaurem Kali und Salpeter, so kann man das

Wasser davon abdestilliren, ohne dass Salpetersaure ausgetrieben wird. Im

Verhiiltniss, als das Wasser entweicht, steigt der Siedepunkt des Gemenges

und erst, wenn die Temperatur 160° R. iibersteigt, fangt die Austreibung der

Salpetersaure an, indem sich das doppeltschwefelsaure Kali auch bei dieser

Temperatur schon selbst anfangt zu zersetzen. Das eine Atom Wasser, was

das doppeltschwefelsaure Kali enthalt, ware zwar hinreichend, bis zur volli-

gen Zersetzung des Salpeters einfaches Salpetersaurehydrat zu geben, wenn

es sich so gleichmassig losrisse. Allein im Anfange geht mehr Wasser als

1 Atom mit der Salpetersaure fort, und gegen Ende fehlt es naturlich. Hier-

durch und durch die zugleich herrschende hohe Temperatur wird die Salpe-

tersaure zum Theil zerstort und zerfallt in die salpetrige Siiure, Sauerstoff

und eine wasserhaltige Saure, die bestandiger als das erste Hydrat ist. Gegen

das Ende der Operation, wenn die Temperatur bis zur Rothgliihhitze gestie-

gen ist, und die Salpetersaure nicht mehr so viel Wasser von der Schwefel-

saure erhalt, um das erste Hydrat zu bilden, wird sie fast ganz zerlegt.

Selbst wenn man auf 100 Theile Salpeter 72,6 Sobwefelsaure nahm, entwick el-

ten sich gegen Ende der Destination viele rothe Dampfe, und man musste

eine sehr hohe Temperatur anwenden, um die letzte Menge Salpeter zu zer-

setzen, und von der Salpetersaure ging gleichfalls ein Theil verloren.

Erst wenn man 2 Atome Sobwefelsaure, oder auf 100 Theile Salpeter

98 Theile englische Sobwefelsaure nahm, ging die Zersetzung gleichmassig bis

zu Ende vor sich und man verlor keine Salpetersaure. Die Destination geht als-

dann leicht und schnell von Statten, man gewinnt an Zeit und Brennmaterial.

Alle diese Verhaltnisse sind am genauesten von Mitscherlich studirt

worden (s. Pogg. Annal. 18, 152).

Die rauchende gelbe und gelbrothe Salpetersaure ist ein Gemisch in wan-
delbaren Verhaltnissen von Salpetersaure, salpetriger Saure und Untersalpeter-

saure. Es ist schwierig, genau anzugeben, welche Erscheinungen jeder dieser

drei Sauren gebiihren.

Die salpetrige Saure (1 Atom Stickstoff, 3 Atome Sauerstoff) ist im reinen

Zustande eine indigblaue Fliissigkeit, die schon unter 0° siedet.

Die Untersalpetersaure (1 Atom Stickstoff, 4 Atome Sauerstoff) ist bei
— 16° R. farblos, bei — 8°R. fast farblos, bei 0° bis -J—

8° blassgelb, bei 12 bis

23°R. pomeranzengelb und um so dunkeler je warmer. Sie siedet bei 20 bis

21° R. bei constantem Siedepunkt. Sie bildet einen dunkelgelbrothen Dampf,
den man f'riiher fur luftartig hielt, weil er mit anderen permanenten Gasarten
gemengt der Yerdichtung widerstand. Dieser Dampf riecht eigenthiimlich

suss, schmeckt sauer, rothet Lackmus und filrbt thierische Stoffe gelb.

Auch die salpetrige Siiure hat einen gelbrothen Dampf.
Mitscherlich betrachtet die Untersalpetersaure als salpetrigsaure Sal-

petersaure, welche der Mischung nach mit obiger Zusammensetzung iiberein-

kommt, indem 1 Atom salpetrige Saure (N 03 )
und 1 Atom Salpetersaure

(K 06), zusammen N2 08 oder 2 Atome N04 ausmachen.
Die reine salpetrige Saure soil sich bei 0° reichlich in Wasser ohne Zer-

setzung auflbsen
,

iiber 0° aber viel Stickoxydgas entwickeln und wasserige
Salpetersaure iibrig lassen.
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Die Untersalpetersaure zersetzt sich durch Wasser ebenfalls, durcli un- 1
gleiche Vertheilung des Sauerstoffs, in Salpetersaure, salpetrige Saure und
Stiekstoffoxyd. Durch Erwarmen und Zufugen von mehr Wasser endigt die

Zersetzung mit Zuriicklassung von farbloser Salpetersaure und Entwiekeln von I

Stickoxydgas. 2 Atome Untersalpetersaure (2 N 04 )
geben 1 Atom Salpeter-

saure (N 05 )
und 1 Atom salpetrige Saure (N 03 ) ;

und 3 Atome Untersalpeter-

saure (3 N 04 )
geben 2 Atome Salpetersaure (2 N 05) und 1 Atom Stickoxyd-

gas (N02);
und endlich 3 Atome salpetrige Saure (3 N 03 )

geben 1 Atom Sal-

petersaure (N0 5 )
und 2 Atome Stickoxydgas.

Bei der Verdunnung dieser Saure mit Wasser entwickelt sich Warme,
die Schicht der Yermischung wird griin, zuletzt wird die ganze Masse grun,

und durch noch mehr Zusatz von Wasser tritt Farblosigkeit ein.

Eine verbesserte Methode der Darstellung ist kiirzlich von Brunner
(Dingl. polyt. Journ. Bd. CLIX, S 355) angcgeben worden. Man zerreibe

100 Theile Salpeter mit 3,5 Theilen Stiirkemehl, iiille in eine nur zu % voll

werdende Retorte ein, giesse 100 Theile concentririe Schwefelsaure hinzu und
destillire bei sehr gelindem Feuer und kraftiger Abkiihlung.

Acidimi ph osph oricum . ^3 1)
o 3p I) o ifau r c .

Nimm: Salpetersaure zwolf Theile, 1*2

Schwefelfreien Phosphor einen Theil, . . 1

Sch wefelwasserstoffwasser zwolf Theile . 12

Zuerst wird die Salpetersaure und dann der Phosphor in

eine hinlanglieh geraumige Glasretorte, die mit einer Yorlage lose

verbunden ist, eingetragen und in einem Wasserbade gelinde er-

warmt, bis sich der Phosphor vollkouimen gelost hat. Hierauf

giesst man die Fliissigkeit in eine Porcellanscliale und dampft

ein, bis der Riickstand drei Theile betriigt, oder bis keine salpe-

tersauren Dampfe mehr wahrgenommen werden. Dann wird das

Schwefelwasserstnffwasser hinzugefiigt. Die Fliissigkeit lasst man
einige Tage hindurch an einem warmen Orte stehen, bis alle

etwa vorhandene arsenige oder Arseniksaure sich als Schwefel-

arsenik ausgeschieden hat, filtrirt und dampft sie ab, bis alles

Schwefelwasserstoflgas ausgetrieben ist. Die Fliissigkeit wird

alsdann mit destillirtem Wasser bis zum specif. Gewichte

von 1,130, welches einem Gelialte von 16 Proc. wasserfreier Phos-

pliorsaure entspricht, verdiinnt und filtrirt.

Sie muss farblos und von Arsenik, phosphoriger Siiure, Salpetersaure

und Schwefelsaure vollig frei sein.

Die Pharma copoe hat nur eine Phosphorsaure aufgenommen, und zwar

diejenige, die in der fiinften Auflage mit purum bezeichnet war. Es ist anzu-

erkennen, dass in der neuen Auflage alle reine chemische Stoffe nicht mehr

mit purus bezeichnet werden, indem die Reinheit als die Regel, die zuweilen

zugelassene Unreinheit als die Ausnahme betrachtet wird. So haben wir

Acidum nitricum ,
Aciduvi hydrochloratnni als reine Sauren aufgefiihrt ge-

schen, wiihrend die unreinen Arten derselben als cruda bezeichnet werden.
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Die Phosphorsiiure wird aus Phosphor mit Salpetersaure dargestellt. Die

dazu verwendete Salpetersaure ist die ehen bezeichnete reine, von dem specif.

Oewichte 1,1 SO. Wendet man eine viel starkere Saure an, so tritt bei erhohe-

ter Reaction durch die Warme eine sturmische, mit Warmeentwickelung beglei-

tete Wirkung ein, die gerade dadurch sich noch ferner steigert, und bis zum

Auseinandertliegen der Masse mit Zersprcngen der Gefasse wachsen kann. Um
solche Ereignisse zu vermeiden, ist die durch Erfahrung als passend bewahrte

Verdiinnung der Salpetersaure zum specif. Gewichte von 1,180 empfohlen. W ie

man aber auch die Sache einricliten mdge, man kommt dabei nicht ohne alle

Verluste davon, indem immer Dampfe von phosphoriger Saure auch bei der

besten Abkuhlung entweiclien. Man verfahrt zweckmassig in der folgenden

Art. Man bringt die 2 Unzen Phosphor in eine tubulirte Retorte, die fur die

Ingredienzien ziemlich gross ist, giesse die abgewogene Saure darauf, und stelle

die Retorte frei auf einen eisernen Ring eines kleinen Windofens. An den Hals

der Retorte, den man mit einem kleinen Winkel aufwarts richtet, bringe man
mit einem Korke ein 3 bis 4 Fuss langes Glasrohr an, das sich nun ebenfalls

mit sclnvacher Steigung nach seinem freien Ende hin an'legt. Man unterstiitze

dieses Rohr auf eine beliebige Weise. Nun ziinde man eingelindes Holzkohlen-

feuer uuter der Retorte an. Die Phosphorstangen werden erst zusammensclimel-

zen, und bald darauf wird sich eine Wechselwirkung zwischen dem Phosphor

und der Salpetersaure zeigen. Gasblasen steigen vom Phosphor auf, und der

leereRaum der Retorte ftillt sich mit einem gelblichen undurchsichtigen Nebel

an. Sobald eine lebhafte Einwirkung eingetreten ist, so erhalte man die Tem-
peratur auf dieser Iiohe, dass dieselbe moglichst gleichmassig fortdauert. Dabei

darf die Saure nicht eigentlich ins Sieden kommen, denn da die Einwirkung
nur auf der Oberdacke des Phosphors stattfindet, so gehort eine gewisse Zeit

dazu, und man konnte mit starkerem Feuer die Saure abdestilliren, ohne dass

sie auf den Phosphor gewirkt hatte. Hierbei kommt alles auf eine guteRegu-
lirung des Feuers an. Die Retorte ist absichtlich nicht in ein Sandbad gelegt

worden, um diese Regulirung nicht aus der Hand zu geben. Die Menge der
in dem Sandbade und der Capelle vorhandenen Warme ist so gross, dass, wenn
die Operation eirnnal in einen zu sturmischen Gang kame, weder das Oeffnen
der Heizthiir, noch das Wegnehmen der Kohlen eine geniigend schnelle Hiilfe

leisten wurden. Bei der frei liegenden Retorte braucht man nur die Thiir et-

was zu offnen, um einen kalten Luftstrom an den Boden der Retorte gelangen
zu lassen; auch kann man die Feuerschaufel auf die Kohlen halten, und einige

derselben herausziehen. Eine Arbeit dieser Art darf man ohnehin keinen Au-
genblick unbewacht sich selbst iiberlassen, theilswegen moglicher Unfalle, theils

auch um alle Momente der Operation und etwa dabei stattfind ende Verluste zu
bemerken und zu verhindern. Die fast horizontal liegende Glasrohre bietet bei
nicht zu strengem Feuer eine sehr gute Abkuhlung dar, da sie in einem sich

bestandig erneuernden Strome kalter Luft liegt. Die erwarmte Luft steigt als-

bald in die Hohe und macht der kalten Platz. Die vollkommene Verdichtung
aller sichtbaren Dampfe hat aus dem Grunde grosse Scliwierigkeit, weil sie mit
einer permanenten Gasart, dam Stickoxydgase, gemengt sind. Blosse Kalte ver-
anlasst die bereits condensirten aber noch schwebenden Theilchen derphospho-
rigen Siiure niclft, sich in dem Kiihlgefasse abzusetzen. Wenn auch das per-
rnanente Gas sich durch die Abkuhlung etwas zusammenzieht, so bleiben darum
die feinen Nebel darin schweben. Es ist bekannt, dass die mit Salztheilchen
beladenen Gase (Stickoxydul aus salpetersaurem Ammoniak, Sauerstolf aus
chlorsauTem Kali, Stickgas aus Chlor und Aetzammoniak) durch fusshohe Schich-
ten Wasser triib durchgehen und sich erst nach einigen Stunden kliiren. Es
giebt demnach keine andere Mittel, diese Nebel zum Absetzen zu bringen, als
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meclianische; nixmlich Zeit und Ruhe in einem grossen Gefasse oder das

Durchstreiehen durch lange Glasrohren, die mit befeuchtetem Asbest gefiillt

waren. Alle diese Maassregeln sind aber zu umslandlich, um allgemein em-
pfoblen werden zu konnen. Man muss sick deshalb diesen kleinen Verlust als

unvermeidlich gefallen lassen. Bei lebkafter Action entwichen Dampfe aus

einem 3 Fuss langen Rohre, welches mit Schnee umgeben war.

Die unvei’brauclite Salpetersaure aber, die sick etwa zugleich mit verfliich-

tigt, wird von dem langen Rohre verdichtet und unmittelbar wieder in die

Retorte zuriickgeleitet. Die zwolffache Menge der Salpetersaure vom Phos-

phor ist nicht ganz, kinreichend, denselben zu oxydiren. Man findet auch,

wenn die Saure zum Kochen erhitzt wurde, immer nock Reste von Phosphor
in der Retorte, wenn man sie nmht iiberdestillirt hat. Gegen Ende der Ope-
ration namlich, wo alle Salpetersaure consumirt ist, verdampft der Phosphor

in den Dampf’en der fiir ihn indifferent gewordenen Fliissigkeit, wie ein athe-

risches 0(4 im Wasserdampfe, und verdichtet sich am Ende der Rohre, wo er

zu brennen anfangt, oder in derVorlage. Vollkommen wird bei dieser ersten

Einwirkung die Salpetersaure nicht consumirt, sondern es befindet sick deren

nock viele in der Fliissigkeit neben der phosphorigen Saure, deren Weehsel-

wirkung erst durch hohere Temperatur und Concentration hervorgerufen

wird.

Wenn zwischen Phosphor und der Salpetersaure keine lebhafte Action

mehr ohne Siedkitze stattfindet, so muss der iiberfliissige Phosphor entleert

werden. Man giesst deshalb alles in eine flache Porcellanschale
,

lasst den

Phosphor erstarren und hebt ihn aus der Fliissigkeit heraus. Diese muss nun
concentrirt werden. Es geschieht dies entweder in einer offenen Schale unter

t'reiem Himmel, oder in einer Retorte mit Vorlage. Im ersteren Falle wird

man ungleich mehr von der Salpetersaure belastigt, die im letzteren zum
Theil durch Verdicktung wieder gewonnen wird Dagegen geht die Con-

centration in der offenen Schale viel rascher vor sich, und man kann sie darin

zu Ende fiihren, was man in der Retorte wegen der grosseren Angreifbarkeit

des Glases nicht kann. Im Gegentheil muss man, wenn die meiste Fliissig-

keit iibergegangen ist, das Ganze in eine Schale von acktem Porcellan brin-

gen, und darin die Verdampfung auf freiem Feuer so lange fortsetzen, als

noch saure Dampfe aufsteigen. Sobald diese aufkoren sauer zu riechen und
nur mehr aus Wasser bestehen, tropfelt man mitten in die Fliissigkeit etwas

Salpetersaure, um zu sehen, ob noch phosphorige Saure vorkanden sei. Wenn
sich die Salpetersaure mit Auftreiben rother Blasen zersetzt, muss man noch
mehr zusetzen, bis diese Erscheinung aufhort.

Die phosphorige Saure muss in jedem Falle durch Zusatz einer kleinen

Menge Salpetersaure oxydirt und die Salpetersaure durch ferneres Eindampfen
vertrieben werden. Die Pharmacopoe lasst eindampfen, bis der Riickstand

drei Theile oder % der Salpetersaure betragt. Diese Menge ist eher noch
etwas gross, und lasst sich ohnehin nicht leicht bestimmen, weil man die

heisse Schale nicht auf eine Wage setzen kann. Die Angabe ist unpraktiscli.

Weit besser ist die Bestimmung, dass die noch heisse Fliissigkeit keine

salpetersauren Dampfe mehr ausgeben soil. Ungern vermisst. man die Be-

stimmung, dass durch einen Zusatz von wenig Salpetersaure die vollkommene

Oxydation des Phosphors ermittelt werde. Nun sollen 24 Unzen Schwefel-

wasserstoffwasser zugesetzt werden, um die arsenige Saure zu fallen. Diese

Operation ist allerdings unentbehrlich, aber weit besser wurde sie durch Hin-

durchleiten des Gases durch die verdiinnte und erwarmte Fliissigkeit ausge-

fiihrt werden. Denn wenn die Menge des Arseniks sehr gross, die Giite des

Sckwefelwasserstoffwassers sehr gering ware, so ist der Fall denkbar, dassun-
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o-eaclitet dieser Behandlung noch arsenige Saure sicli in der Fliissigkeit be-

fiinde. Zwar heisst es, man solle die Fliissigkeit verdampfen, bis sie nicht mehr

nach Schwefelwasserstoff rieche, allein dies bestimmt nicht, dass sie noch

nach einigen Tagen nach diesem Gase riechen solle, was zur Sicherheit ganz

unerlasslich ist. Audi ist nicht gesagt, dass das Schwefelwasserstoffwasser

frisch bereitetes sein solle, was bei dessen geringer Haltbarkeit und wandel-

barer Giite ebenl'alls zu empfelilen gewesen ware. Da der Apotheker zum

Bereiten von Schwefelwasserstoffwasser dieselben Apparate gebraucht, wie zum

Durchleiten des Gases durch jede andere Fliissigkeit, so ware es leichter und

sicherer, die unmittelbare Fiillung des Arseniks durch das Gas zu empfehlen,

weil aueh die Bereitung des Schwefelwasserstoffwassers durch keine besondere

Yorschrift regulirt ist, und der Kenntniss und dem Fleisse des Apotliekers

uberlassen bleibt. Ich ziehe demnach vor

,

die Fiillung des Arseniks in der

folgenden Art auszufiihren.

Die in der Schale befindliche Siiure, die nach dem Erkalten fast erstarrt

ist, lose man in 1G Unzenlauwarmem destillirten Wassers auf, bringe die Flfis-

sigkeit in eine weisse Flasche von dem dreifachen bis vierfaclien Inhalt, und

leite einen kraftigen Strom Schwefelwasserstoff'gas hinein. Nach einigen Minu-

ten hebe man die Entwickelungsflasche aus und schiittele das Gemenge tfich-

tig durcheinander, setze die Entwickelungsflasche wieder an und wiederhole

diese Operation noch einigemal. ImVerlauf einer Viertelstunde, meistens aber

sclion nach dem ersten Schiitteln, sind die grossen Mengen arseniger Saure,

die sich moglicher Weise darin befinden konnen, vollkommen gefallt, und die

Fliissigkeit rieclit. noch stark nach Schwefelwasserstoffgas. Man stelle die Fla-

sche in ein warmes Bad, etwa mit Wasser auf den Apparat, und lasse alles

so warm werden, bis das Schwefelarsenik sich zu grossen Flocken vereinigt

hat. Nach einigen Tagen bringe man alles in einer flachen Schale auf ein

Sand oder Wasserbad, und erwarme so lange, bis der Geruch nach dem Gase

vollkommen verschwunden ist. Nun filtrire man und verdfinne bis zum
richtigen specifischen Gewichte von 1,13 mit destillirtem Wasser. Eine Unze
Phosphor giebt bei g-ut geleiteter Arbeit 12 bis 13 Unzen von dieser Saure.

Man stellt diese ganze Arbeit auch wohl in der Art an
,
dass man den

Phosphor durch langsame Oxydation desselben an der Luft vorher in ein Ge-

menge von phosphoriger Siiure und Phosphorsaure verwandelt. Gewohnlich
wird dies so ausgefiihrt, dass man 3 bis 4 Zoll lange und 4 bis 5 Linien weite

Glasrohren an der Spitze durch Einziehen verengert und nun in jede eine

Phosphorstange hineinbringt. Mehrere solcher Glasrohren legt man in einen

Porcellan- oder Glastrichter und stellt diesen auf eine Flasche oder auf ein

Zuckerglas, welches etwas Wasser enthalt. Der Phosphor fangt hier langsam
an sich zu oxydiren, stosst einen im Dunkeln leuchtenden Rauch aus, der wie
die Luft riecht, durch welche man Funken von einer kraftigen Elektrisirma-

schine hat schlagen lassen. Mit Jodkalium getranktes Papier zeigt in demsel-
ben fast augenblickliche Rothung und Ausscheidung von Jod. Uebrigens hiingt

es sehr von der Ternperatur ab, inwiefern diese Arbeit fordert. Im Allgemei-
nen geht sie zu langsam vor sich, und man kann sie also bequem nur dann
machen, wenn man nicht auf das Resultat wartet.

Dobereiner ernpfiehlt eine andere Modification dieser Methode. Man
solle auf einer flachen Poreellanschale groblich zerstossenes Glas ausbreiten, so

dass es dieselbe 1 Zoll hoch bedecke, dann so viel destillirtes Wasser darauf
giessen, dass es nicht fiber dem Glase stehe, eine beliebige Menge Phosphor-
stangen so darauf legen, dass sie sich nicht berfihren, und nun fiber das Ganze
eine tubulirte Glasglocke stellen. In diesem Apparate oxydirt sich der Phos-
phor weit schneller als in dem vorher beschriebenen. Sobald der Phosphor
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giinzlich zerflossen, bringe man die saure Fliissigkeit und die Glasscherben auf II

einen unten mit Glas etwas versetzten Trichtor, spritze das Glaspulver mit der

Spritzflasclie sauber ab, versetze die erhaltene Fliissigkeit mit, Salpetersaure

und beliandele sie nun ferner wie oben. Es ist keine Frage, dass eine solcbe

vorliiufige Oxydation und Verfliissigung des Phosphors eine grosse Hiilfe ist, I
indem gerade die Losung des Phosphors durch Digestion der unangenehmste

und am leichtesten missgluckendc Theil der Arbeit ist.

Man hat auch vielfach versuclit, die Phosphorsaure durch directe Ver-

brennung des Phosphors zu erzeugen. Yon den Apparaten, die bestimmt I

sind, eine wasserleere Phosphorsaure zu erzeugen, konnen wir hier ganz ab-

selien, da sie fur den Pharmaceuten gar kein Interesse haben. Aber auch die-

jenigen. welclie bestimmt sind, eine wasserhaltige Saure zu erzeugen, lassen V

Manches zu wiinschen iibrig. Der Phosphor verbrennt, einmal angeziindet, I

mit lebhafter Flamme in der atmospharischen Luft fort. Tritt sie in nieht

geniigender Menge hinzu, so bildet sich neben der Phosphorsaure auch phos-

phorige Saure und in alien Fallen amorpher Phosphor. Die beiden ersten I
Producte vermischen sich mit dem Stickstoff der Luft, und schweben als ein

feiner Nebel darin herum. Sie setzen sich sehr langsam daraus ab, und kon-

nen sogar durch Waschen mit Wasser nur langsam, wegen der Zwischenla-

gerung einer permanenten Gasart, des Stickstoffs, daraus ahgeschieden wer-

den. Ich babe deshalb gesucht, die Verbremiung in einem moglichst gerau-

migen Gefiisse auszufuhren, so dass oline Luftwechsel der darin enthaltene

Sauerstoff hinreichte, die eingebrachte Menge Phosphor vollkommen zu oxy-

diren. Dies ist mir vollkommen gelungen und ich erhielt dabei eine cliemisch

reine, ganz farblose Phosphorsaure in so reieblicher Menge, als es bei der

Oxydation mit Salpetersaure gar nicht moglich ist.

Wegen der unvermeidliclien Anwendung von dicken Platindrahten hat

diese Methode in der Praxis keinen Eingang gefunden und es ist kaum noth-

wendig, sie wieder zu beschreiben.

Die Theorie der officinellen Vorschrift ist folgende. Bei einer etwas er-

hohten Temperatur findet zwischen Phosphor und Salpetersaure eine Wechsel-

wirkung Statt. Je nach der Concentration der Salpetersaure und dem Grade

der Warme sind die Producte derselben verschieden. Bei sehr concentrirter I

Salpetersaure bildet sich sogleich unter Lichtentwickelung Phosphorsaure, und

vielleicht wird die Salpetersaure bis zu Stickoxydulgas reducirt, wenigstens aber

zu Stickoxydgas. Bei der von der Pharmacopoe vorgeschriebenen Verdiin-

nung der Salpetersaure findet diese starke Reaction nicht Statt, ohne Licht-

entwickelung entzieht der Phosphor der Salpetersaure Sauerstoff und verwan-

delt sie in Stickoxydgas (N0 2 ), dieses verbindet sich mit dem in den Gefassen

noch befindlichen freien Sauerstoff zu rothen Diimpfen von salpetriger Siiure,

worin die weissen Theilchen der Phosphorsaure herumschweben. Sobald aber

durch fortgesetzte Einwirkung der Warme sich sehr viel von diesem Gase

gebildet und allmalig alien Sauerstoff verzehrt hat, verschwindet die rothe Farbe

der Dampfe und weicht einer gelblichen oder dem farbloscn Zustande. Nur
an dem Ende der Rohre und des Retoi’tenhalses, wo wieder freier Sauerstoff

hinzutritt, bemerkt man bestandig die rothe Farbung der salpetrigen Saure.

Erhitzt man die Fliissiglceit bis zum Kochen, so konnen gegen Ende die Dampfe

des Phosphors mit dem Stickoxydgas iiberdestilliren. Aus diesem Grunde ist

die Erhohung bis zum Sieden vor der Auflosung des Phosphors zu vermeideu.

Der Phosphor verwandelt sich durch die Wirkung der verdiinnten Salpetersaure

zum Theil in Phosphorsaure, grosstentheils aber in phospliorige Saure. Erst

bei einer fortschreitenden Concentration findet eine neue Reaction Statt, weil

damit auch die Temperafur des Gemenges steigt. Es (reten von Neuem Bla-
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sen auf, die immer mit Stickoxydgas gefullt sind, sich durch Endosmose mit

der atmospharischen Luft rotk farben, wachsen undplatzen. Endlich hort diese

Entwickelung mit der Verfliichtigung oder der Zerstorung der Salpetersaure

auf. War ihre Menge niclit liinreichend, um alle phosphorige Saure koher zu

oxydiren, so fangen diese Erscheinungen bei einem kleinen Zusatze von Sal-

petersaure von Neuem an. Erst mit der vollkommenen Oxydation zu Phos-

phorsaure hort das Entstehen der rothen Blasen auf, und die Salpetersaure

verfluchtigt sich unzersetzt.

Die Priifung der officinellen Phosphorsaure kann folgende Punkte be-

• treffen.

Erstlich muss sie das von der Pharmacopoe angegebene specifische Gewicbt

besitzen. Dasselbe wird nach bekannten Metlioden ermittelt.

Die Phospkorsaure kann von zu schwachem Abdampfen Salpetersaure
entkalten. Man setzt in einem Glasrohrchen der kalten Saure einen Tropfen

schwefelsaurer Indiglosung zu und erwarmt sie iiber der Spirituslampe. Yer-

sckwindet die Farbe, so deutet dies Salpetersaure an.

Ferner kann sie Sch wefelsaur e entkalten, sowokl dadurck, dasssiekeine

reine aus Phosphor, sondern aus Knochen bereitete, als auck dadurch, dass der

i Phosphor sckwefelhaltig gewesen ist. Wirklick kommt solcker Phosphor vor,

aus dem man mit der reinsten Salpetersaure sckwefelsaurekaltige Phosphor-

• saure erhalt. Die Schwefelsaure ist sehr schwer daraus zu entfernen, und
: mochte fur den vorsichtigen Pharmaceuten die Gegenwart von Arsenik weni-

. ger unangenehm sein, als die von Schwefel. Der Schwefel riikrt offenbar von
doppelt-schwefelsauren Salzen aus dem rohen sauren phosphorsauren Kalke

. her, aus dem der Phosphor durch Reduction mit Kohle bereitet wird.

Man entdeckt die Schwefelsaure einfacli durch Zusatz eines Barytsalzes,

mit dem sie im reinen Zustande keinen Mederschlag giebt. Entsteht ein sol-

. cher, der auch nach einem Zusatze von Salpetersaure ungelost bleibt, so ist

Schwefelsaure vorhanden. Die Apotkekenvisitatoren miissen es mit kleinen

• Spuren von Schwefelsaure nicht so scharf nehmen; denn da der Apotheker den

: Phosphor nicht selbt machen kann, sondern aus dem Handel beziehen muss,

da er sich gegen einen schwefelhaltigen Phosphor nicht wie gegen einen arsenik-

haltigen schiitzen kann, da ferner die Schwefelsaure kein Gift ist, wie die ar-

-senige Saure, sondern eine Substanz, die mit der Phospkorsaure promiscue zu

denselben Heilzwecken gebraucht wird, so ist eine Spur Schwefelsaure in der

c Phosphorsaure nicht so hoch in Anschlag zu bringen. Aufnassem Wege lasst

•sich die Schwefelsaure nicht entfernen, selbst durch Fallung mit Barytsalzen,

ohne Spuren einer fremden Saure hinzuzubringen
,
und auf trockenem Wege

liefe man Gefahr, in Ermangelung von Platingefassen, die Phosphorsaure mit
den Erden der Porcellanschalen zu verunreinigen.

Arsenige Saure wird in der mit Wasser verdiinnten Saure nach Hin-
einleiten von Schwefelwasserstoffgas und bedeckt Hinstellen durch den bekann-
ten fiockigen Niederschlag des Schwefelarseniks entdeckt. Diese Probe ist

scharfer und leichter als jene mit dem Apparat von Marsh, den man in strei-

tigen Fallen nock nachher mit dem vorher oxydirten Schwefelarsenik in An-
wendung bringen kann.

Giebt die Phosphorsaure, mit Ammoniak neutralisirt, einen weissen Nieder-
schlag, so enthalt sie Erden. Bei Kalkerde ist der Niedersclilag locker, in’s

Flockige iibeigeherid, bei Bitter erde krystallinisch.

Schwefelwasserstoffgas verrath durch brauneFarbung schwere Metalle.
Zu dieser Reaction muss die Saure verdunnt und zum Theil mit Ammoniak
neutralisirt werden.

Quecksilberoxydulsalze miissen gelblich weiss, aber nicht scliwarzlich ge-
Mohr, Commentar. a
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iallt werden, sonst enthalt die Saure phosphorige Siiure, die als eine sehr

gefahrliche Yerum’einigung zu betrachten ist. Mit schwefliger Saure giebteine

solcbe Saure einen Niederscblag von Schwefel (Wohler, Annalen der Phar.

macie, 39, 252). Die phosphorige Saure zersetzt sich namlich mit der schwef-

ligen Saure in Phosphorsaure und Schwefelwasserstoff, und dieses zerfallt mit

der uberschiissigen schwefligen Saure in Wasser und Schwefel. 3 Atome phos-

phorige Saure nehmen noch 4 Atome Sauerstoff aus 2 Atomen schwefliger

Saure, und 2 Atome aus 2 Atomen Wasser, und die 2 Atome Schwefel ver-

binden sich mit den 2 Atomen Wasserstoff des Wassers zu Schwefelwasserstoff;

ferner 2 Atome Schwefelwasserstoff (2 IIS) zerfallen mit 1 Atom schwefliger

Saure (S0 2) in 2 Atomen Schwefel und 2 Atomen Wasser.

Wenn die Phosphorsaure Salzsaure enthalt, so giebt sie, mit Salpeter-

saure versetzt, mit salpetersaurer Silberoxydlosung einen weissen, kasigen Nie

derschlag von Chlorsilber, der auch bei fernerem Zusatze von Salpetersaure

nicht verschwindet. Kurzlich erst geloste glasige Phophorsaure giebt mit

Silbersalz einen weissen, langer geloste und erwarmte Losung einen gelben

Niederschlag, die aber beide in Salpetersaure loslich sind.

Ammoniak findet man in der Phosphorsaure, wenn man sie mit Aetz-

kali kalt iibersattigt, dann in einem Glase erwarmt und ein nasses, gerothetes

Lackmuspapier in die Atmosphare des Glases hangt. Man unterscheidet das

nach oben allmalig schwacher werdende Blauen des Papiers von jenem, was

durch zufallige Beriihrung der Fliissigkeit entstehen kann, und was durch

scharfe Rander der geblauten Stelle kenntlich ist.

In alien frixheren Pharmacopoeen hatte man noch eine Phosphorsaure, die

durch Zersetzen der weissgebrannten Knochen mit roher Schwefelsaure erhal-

ten wurde. Sie hiess Acidum phosphoricnm ex ossibus oder crudum
,
und

diente vorzugsweise zur Bereitung des phosphorsauren Natrons. In der neuen

Pharmacopoe ist diese unreinere Saure ausgelassen und durch die reine er-

setzt, Es ist nicht zu verkennen, dass die Phosphorsaure aus Knochen mannig-

faltigen Verunreinigungen ausgesetzt ist, von denen man sie, wegen derFeuer-

bestandigkeit der Saure und der besonderen Reactionen der Erden in Yer-

bindung mit Phosphorsaure, nicht leicht trennen kann. Zur Bereitung des

phosphorsauren Natrons haben die meisten dieser Beimengungen keine nach-

theilige Folgen, da man dieses Salz durch Umkrystallisiren reinigen kann. Die

alkalischen Erden werden schon durch die Sattigung ausgeschieden, und die

Sauren durch Umkrystallisiren. Eine Yerunreinigung wird bei Anwendung
der Knochen leichter vermieden, namlich die mit Arsenik; denn man kann
sich eher arsenikfreie Schwefelsaure als solchen Phosphor auswahlen. In ge-

schickter Hand und mit Hiilfe von Gefassen von Platina kann auch aus den

Knochen direct eine reine Phosphorsaure bereitet werden. Zuerst muss man
sich die weissgebrannten Knochen verschaffen. Man wiihlt dazu am besten

die dicken Rohren der Knochen der Ochsen, wie sie in der Haushaltung ab-

fallen, und steckt sie in ein gutes Feuer, was zu anderen Zwecken dient, wo-

bei die Knochen mit ihren brennbaren Stoffen die Hitze vermeliren lielfen.

Wenn nur die Knocheix vollkommen gegluht haben, so ist es fur den Zweck
dieser Arbeit gleichgiiltig, ob sie durch und durch weiss gebrannt sind, oder

innen noch einen schwarzen Kern haben. Die unverbrannte Kohle andert nur

etwas die Gewichtsverhiiltnisse, welche auf vollkommen weisse Kohle berecli-

net sind. Man wendet die gebrannten Knochen entweder als grobes Pulver

oder in Stiicke zerschlagen an. Durch langere Digestion mit der Siiure Risen

sich auch diese zu einem Breie von Gyps auf. Ilierauf beruht die Anwen-

dung der Schwefelsaure bei der Stiefelwichse
,
indem die grobgemahlenen

schwarzgebrannten Knochen zu einem zarten Breie vertheilt werden.
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Man digerirt 10 Pfund Beinasclie mit 9y2 Pfund englischer Schwefelsaure,

welche mit deni 10- bis lGfachen Gewichte Wassers vorher verdiiant worden

ist. Die Digestion kann in Porcellan, Steingut oder Ideiernen Scbalen gesche-

ben. Es wird otter umgeruhrt und die Masse zuletzt bis znm Koclien erbitzt.

Bei Amvendung der zerstiickten Knocben zeigt die vollstandige Vertheilung

dieser Stiicke die geniigende Digestion an. Bei einem kleineren Verhaltnisse,

als 9 Schwefelsaure auf 10 Knocben, bleibt phospborsanrer Kalk in der Saure

gelost, bei gleichem Gewicbte ist etwas Schwefelsaure zu viel. Wie man aucb

das Verhaltniss nehmen mag, die erste Fliissigkeit reagirt immer auf Schwe-

felsaure und Kalk zugleicb, weil der schwefelsaure Kalk in der Phosphorsaure

sehr loslich ist.

Nachdem also die Aufscbliessung der Knochen bewerkstelligt ist, muss

man die Fliissigkeit von dem gebildeten schwei'elsauren Kalke trenjien. Man
bringt das Gemenge auf ein ausgespanntes farbloses and vorher genasfctes Lei-

nen und lasst es vollkommen abtropfeln. Durcb Scbiitteln tmd Riihren zerfliesst

der beinahe fest gewordene Teig wieder zu einem Breie und lasst von neuem
viel Fliissigkeit ablaufen. Nachdem ihm auf diesem Wege nichts mehr abzu-

gewinnen ist, schlagt man die vier Zipfel des Tuches zusammen und hebt den

ganzen’Klumpen in eine Presse mit holzernen Backen, die vorher gut in Was-
ser eingeweicht sind. Das Zusammenschrauben muss anfangs vorsichtig ge-

schehen und kann zuletzt bis zum starksten Drucke gehen. In dem Kuchen ist

wenig Saure mehr enthalten
;
will man sie gewinnen, so muss man denselben

mit Wasser zerriihren und zum zweiten Male eben so behandeln. Die verdiinnte

Fliissigkeit wird stark eingedampft, wobei sich grosse Mengen schon krystal-

lisirten schwefelsauren Kalks ausscheiden. In einer verdiinnten Saure kann
man durch keinen Ueberschuss von Schwefelsaure Kalk als Gyps fallen, und
in einer concentrirten nicht alien. Offenbar ist die Phosphorsaure eine so

starke Saure, dass sie mit der Schwefelsaure mit Erfolg um den Besitz des

Kalkes streitet. Daher muss dieser bedeutende Ueberschuss der Saure zuge-

setzt werden. Man kann deshalb kaum sagen, was fur Verbindungen in einer

gemengten Fliissigkeit aus Schwefelsaure, Phosphorsaure und Kalk existiren

mogen. Erst wenn durch die Cohesions- und Krystallisationskraft einzelne Ver-

bindungen sich ausscheiden, kann man diesen wesenlosen Dingen Namen geben.

Soli man sagen, Gyps ist loslich in Phosphorsaure, oder doppeltschwefelsaurer

Kalk ist loslich in Wasser? So wie der Gyps krystallisirt ist, kennen wir ihn

genau. Nimmt man krystallisirten Gyps, wie er bei der Concentration der

Knochenphosphorsaure erhalten wird, wohl ausgewaschen und getrocknet, und
riihrt ihn in officinelle, schwefelsaurefreie Phosphorsaure, die mit einem glei-

chen Gewichte Wassers verdiinnt ist, auf, so lost er sich bei gelinder Erwar-
mung in bedeutender Menge vollstandig darin auf. Die Fliissigkeit ist ganz klar.

Sie zeigt mit Barytsalzen natiirlich eine sehr starke Reaction auf Schwefelsaure.
Sie lasst sich ohne Triibung mit Wasser verdiinnen. Beim Concentriren und
Erkalten setzt sich der Gyps wieder ab. Durch Verdiinnen mit Wasser und
Erwarrnen lost er sich wieder auf.

Setzt man zu dieser Losung concentrirte Schwefelsaure, so wird bei einer

gewissen Menge der Gyps wieder krystallinisch gefallt. Man muss um so mehr
Schwefelsaure zusetzen, als die Fliissigkeit verdiinnter ist. In der Losung war
offenbar Schwefelsaure gentig vorhanden, um mit dem Kalke Gyps zu geben.
Der Zusatz von Schwefelsaure hat die Folge, den Gyps zu fallen.

Gyps ist in verdiinnter und ziemlich concentrirter Schwefelsaure eben so

unloslich wie im Wasser, wenigstens giebt er keine starkere Reactionen auf

Kalk. Ilierau3 ersieht man, dass, wenn man bei einem Verhaltnisse der Schwe-
felsaure zu den Knochen von 9 zu 10 aus der concentrirten Saure noch Gyps

4*
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mit Schwefelsaure fallen kann, dies nur dureh einen grossen Ueberschuss ge-

schieht, wie in dem obigen Falle, wo reiner Gyps in reiner Phosphorsaure ge-

lost war.

Offenbar zersetzt die Phosphorsaure bei einer gewissen Yerdiinnung den

Gyps. Es entsteht saurer phosphorsaurer Kalk und freie Schwefelsaure.

Uebersattigt man die Losung von Gyps in reiner Phosphorsaure mit Am-

moniak, so fallt neutraler phosphorsaurer Kalk nieder. Derselbe ist an. seiner

aufgequollenen, thonerdeartigen Consistenz erkennbar. h iltrirt man dieammo-

niakalische Fliissigkeit und wascht aus, so giebt das Filtrat mit Salzsaure und

Chlorbaryum reichliche Fallung von schwefelsaurem Baryt, und der lockere

Niederschlag, der keine Spur von krystallinischem Gefiige zeigt, lost sich in

jeder verdiinnten Saure augenblicklich auf. Ilieraus erhellet, dass der Kalk

in der phosphorsauren Gypslosung als saurer phosphorsaurer, und nicht als

schweftlsaurer gelost vorhanden war, und dass es also auch ganz unmoglich

ist, was Viele glaubten, durch ein starkes Verhaltniss von Schwefelsaure die

Bildung von saurem phosphorsaurem Kalke zu verhindern. Ebenso kann man
keine Fliissigkeit erhalten, die nicht zugleich auf Schwefelsaure und auf Kalk

reagirte.

Eine ganz neue Methode ist von Dr. Neustadtl*) in Prag angegeben

worden. Sie beruht darauf, dass er schliesslich phosphorsauren Baryt durch

Schwefelsaure zersetzt. Diesen stellt er in der folgenden Art dar

:

1 Theil

weissgebrannter Knochen wird mit 4 Theilen Wasser in einem holzernen oder

thonernen Gefasse angeriihrt und 1 Theil Salzsaure von 22° Baume (1,16)

zugesetzt, das Ganze erwarmt und umgeriihrt, bis der phosphorsaure Kalk ge-

lost ist. Man decan tirt und setzt eine kochende Losung von iy2 calcinirtem

Glaubersalz zu. Darunter wird das aus den chemischen Fabriken bezogene

sogenannte Sulfat verstanden. Dieser Menge wiirden 3ys Theile krystallisir-

tes Glaubersalz entsprechen. Es schlagt sich Gyps nieder; man lasst absetzen,

giesst ab, wascht und presst den Niederschlag gut aus. Die Fliissigkeiten, welche
jetzt saures phosphorsaures Natron, Chlorcalcium und etwas gelosten Gyps
enthalten, werden aufgekocht und mit kohlensaurem Natron bis zur ganzlichen

Abstumplung der Saure versetzt, der anfangs lockere Niederschlag von koh-
lensaurem Kalke wird durch Kochen schwer und dicht und setzt sich dann
leicht ab. Die nun vorhandene Fliissigkeit ist eine Losung von neutralem
phosphorsauren Natron, durch Kochsalz und eine dem zuletzt in Losung ge-

wesenen Gyps entsprechende Menge schwefelsaures Natron verunreinigt. Der
erhaltenen Fliissigkeit wil’d noch heiss eine Losung von Chlorbaryum so lange
zugesetzt, als ein Niederschlag entsteht. Man braucht etwa doppelt so viel des

Salzes, als die Knochenasche betrug. Der kornige schwere Niederschlag setzt

sich leicht ab; er wird auf einem Seihetuche gesammelt und gewaschen, bis

das ablaufende Wasser nicht rnehr auf Chlor reagirt. Es ist dreibasisch-
phospkorsaurer Baryt, mit einer sehr kleinen Menge Schwerspath verun-
reinigt.

Dieser phosphorsaure Baryt wird in Wasser vertheilt, oder er ist es noch,
wenn durch blosses Dccantiren ausgewaschen wurde, und man zersetzt den-
selben nur durch Schwefelsaure, wozu etwa die gleiche Menge Schwefelsaure wie
Knochenasche gehort, und das Gemenge wird mehrere Tage unter ofterem
Umriihren stehen gelassen.

Hierbei ist nun der Punkt genau zu treffen, wo weder freie Schwefelsaure,

noch geloster phosphorsaurer Baryt vorkanden ist. Zu diesem Zwecke lost

*) Dingler’s polytechn. Journ. Bd. CLIX, S. 441.
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man etwas phoBphorsauren Baryt in einem Theile der bereits abgeschiedenen

Phosphorsaure auf, und fallt damit unter allmaligem Zusatze die kleine Menge
Schwefelsaure, welche bei der ersten Zersetzung im Ueberschusse vorhanden

war; oder es war zuerst keine Schwefelsaure im Ueberschuss, sondern nur

phosphorsaurer Baryt in Phosphorsaure gelost, so setzt man so lange kleine

Mengen Schwefelsaure zu, bis die klare Fliissigkeit mit Schwefelsaure keine

Trubung mehr giebt.

Diese Methode hat viel empfehlenswerthes. Sie umgeht die Anwendung
des Phosphors, der Salpetersaure, des Schwefelwasserstoffs, die Eindampfun-

geD, und setzt nur arsenfreie Salzsaure und Schwefelsaure voraus. Die letzte

vollstandige Ausfallung von Baryt und Schwefelsaure setzt allerdings etwas

Geduld und Uebung voraus, liefert aber auch dann ein reineres Praparat, als

die gewohnliche Methode, wobei die Phosphorsaure die Porcellangefasse an-

greiffc und von dem Schwefelwasserstoff leicht einen Gehalt von Schwefelsaure

erhalt.

Die Phosphorsaure zeigt in theoretischer Beziehung ein hochst merkwiir-

diges Verhalten. Sie erscheint in drei verschiedenen Modificationen. Fur die

Sinne erscheinen sie alle drei gleich sauer, gleich farblos, gleich schwerfliich-

tig, kurz, nicht zu unterscheiden. Dagegen tritt ihre Verschiedenheit bei der

Sattigung mit Basen heraus. Alle drei Arten geben verschiedene Salze, so-

wohl in der Zusammensetzung, als in der Mischung. Bei der ersten Art ver-

bindet sich ein Atom Phosphorsaure (P 05) mit einem Atom Basis zu einem
neutralen Salze. Man nennt diese Saure aPliosphorsaure oder Metaphosphor-
saure, und bezeichnet sie mit aP0 5 . Die zweite nimmt 2 Atome Basis auf
1 Atom der Saure auf und heisst Pyrophosphorsaure

;
sie wird mit bP05 be-

zeichnet. Die dritte Art endlich nimmt 3 Atome Basis zu einem neutralen

Salze auf. Man nennt sie die gewohnliche Phosphorsaure und bezeichnet sie

mit cP 05 . Die neutralen Salze haben also folgende Formeln

:

aP05 + MO
bP05 -f 2MO
cP08 + 3M0.

Diese Bezeichnungsart der Sauren ist ausserst bequem und zweckmassig,
da man aus der Stelle des kleinen Buchstabens im Alphabete sogleich die

Zusammensetzung der neutralen Salze erkennen kann.
Diese drei Modificationen konnen durch gewisse Processe in einander

ubergefiihrt werden.

Die einbasische oder Metaphosphorsaure wird erhalten durch die rasche
Yerbrennung des Phosphors inLuft und Sauerstoffgas. Sie allein ist im was-
serleeren Zustande bekannt; die beiden anderen nur in Verbindung mit Was-
ser oder mit Basen. Welchen der drei Zustande die Phosphorsaure annimmt,
hangt allein von der Menge der Basen ab

;
fehlen diese, oder sind sie nur zu

1 Atom vorhanden, so entsteht Metaphosphorsaure, diese geht bei 2 Atomen
Basis, besonders in hoherer lemperatur, in zweibasische oder Pyrophosphor-
saure, und bei 3 Atomen und mehr in die gewohnliche Phosphorsaure iiber.

Ebenso kann man auch die dreibasische Saure durch Entziehen von 1 oder 2
Atomen Basis in Pyro- und Metaphosphorsaure umwandeln, und so die Pyro-
phosphorsaure durch Entziehen von 1 Atom Basis in Metaphosphorsaure.

Dampft man die wasserigen Losungen einer der drei Phosphorsiiuren ab
und gliiht sie im Platintiegel, so entsteht aus alien dreien Metaphosphorsaure-
hydrat oder Phosphorglas, Acidum phosphoricum glaciate

,
was zu Pillenmas-

sen nicht selten gebraucht wird. Da es nur gut in riatingefiissen bereitet
werden kann, so wird es moistens aus Fabriken bezogen, denn in dieser Art
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reichen 3 bis 4 Platinschalen fiir ganz Deutschland aus, wahrend bei Selbst- I

bereitung jeder Apotheker eine haben miisste. Das Phosphorglas zerfliesst an I

der Luft, wenn es nicht viele Erdsalze enthalt. Die zerflossene Saure ist im- fl

mer noch Metaphosidiorsaure
,

sie giebt mit salpetersaurem Silberoxyd einen fl

weissen Niederschlag und fa-1 It Eiweisslosung weiss. Lost man sie aber in I

vie! Wasser auf, liisst sie einige Tage stehen
,

so geht sie in gewohnliche

Phosphorsaure iiber. Nocli schneller geschieht dies durch Erwarmen oder fl

gar durch Kochen.

Die Pyrophosphorsaure wird in Losung und Verbindung erhalten, wenn i

man gemeines pliosphorsaures Natron, welches 2 Atome Natron und 1 Atom
basisches Wasser enthalt, gliiht, wodurch das Wasser entweicht und zweiba- I

sisch- oder pyrophosjAiorsaures Natron tibrig bleibt, in Wasser lost, die Lo- I

sung mit Bleizucker fallt und durch den ausgewaschenen, noch feuchten Nie-

derschlag Schwefehvasserstoffgas leitet. Die wasserige, auch verdiinnte Lo-

sung bleibt auch nach langem Aufbewahren unverandert, aber durch Kochen
geht sie in gewohnliche iiber.

Die gewohnliche Phosphorsiiure wird nach den oben gelehrten Methoden r

in wasseriger Losung gewonnen, sowohl durch die Oxydation des Phosphors

mit Salpetersaure, als durch Zersetzung der Beinasche mit Schwefelsaure. Es
ist zu bemerken

,
dass unsere cPhosphorsaure in Berzelius’ Lehrbuch der

Chemie mit bP 05 bezeichnet ist.

Was die Constitution der Salze betrifft, wird unter Natrum phosphoricum
vorgebracht werden.

Man kann sich bis jetzt noch keine geniigende Erklarung iiber diese

Eigenthumlichkeit der Phosphorsaure geben, dass sie, inBeriihrung mit einem

Ueberschusse von Basis oder Wasser, nur 1 oder 2 Atome, je nach ihrer Mo-
dification

,
davon aufniinmt, und das iibrige nicht bindet. Man nennt diese

Zustande isomerische, das heisst, von gleicher Zusammensetzung bei aner-

kaunt verschiedenen Eigenscliaften. Die Schwefelsaure niinmt bei unmittel-

barer Beriilirung die ganze Menge Wasser und Basis auf, die sie uberhaupt

durch chemische Affinitat binden kann. Bei ihr und den meisten anderen

Sauren existiren keine solche isomere Zustande.

Die Phosphorsaure besteht aus 1 Atom Phosphor (31,4) und 5 Atomen
Sauerstoff (40), hat also das Atomgewicht von 71,4.

Die Phosphorsaure ist in kleinen Mengen, aber vielfach in der Natur ver-

breitet. Sie hat eine sehr wichtige Function im Lebensprocesse der Thiere

und Pflanzen, die noch nicht genilgend crmittelt ist, aber deren hoheBedeu-

tung man aus unzweifelhaften Thatsachen erkannt hat. Die Pflanzen eignen

sich die Phosphorsaure in Gestalt von Erdsalzen aus dem Boden an; die

Thiere, welche die Pflanzen geniessen, sammeln grosse Mengen in ihrenKno-

chen an, aber weit bedeutendere werden taglieh wieder entleert. In den

Knochen der Thiere findet der Chemiker das Material zu seinen Arbeiten und

Untersuchungen iiber dicsen Gegenstand. In der mineraliscken Natur kom-

men zwar viele phosphorsaure Yerbindungen vor, aber sehr selten in so gros-

sen Mengen, dass man sie mit Nutzen verarbeiten kann.

Die Phosphorsaure durch Verbrennung des Phosphors war schon von

Boyle gekannt. Homberg hat ihre Darstellung im Jahre 1712 ausfiihrlicher

beschrieben. Scheele lehrte sie aus Knochen darzustellen
,
worin sie Gahn

1769 entdeckt liatte. Die Bereitung der Saure mit Salpetersaure ist aus spa-

terer Zeit. Die Isomerie wurde von Clark entdeckt und von Graham ge-

nauer studirt.
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Acidum succinicum. Sernfieinfauce.

Acidum succinicum depuratum. Scd succini depuratum.

Sie sei schwach gelblich, vollstandig verbrennlich und frei

von Ammoniaksalzen. Sie lost sicb in vier und zwanzig Theilen

kalten und zwei Theilen kochenden Wassers auf.

Die Pharmacopoe scheint diesmal die robe Bernsteinsaure im Sinne zu

haben, da die Krystalle schwacb gelblicb sein sollen, wahrend in der vorigen

Auflage die farblose, fast gerucblose gemeint war. Mit der Bernsteinsaure hat

es ein Bewandtniss, wie mit der Benzoesaure: durch die zudringliche Hiilfe

der Chemie ist diesem Mittel sein arzneilicher Wei’th genommen worden, und

beide sind damit fast in Vergessenheit geratben. Die chemischreine Bern-

steinsaure ist im Korper fast wirkungslos; sie kann in grossen Mengen obne

bemerkbaren Einfiuss genossen werden. Ibre Heilkrafte bestehen in den oli-

gen Bestandtheilen, die sie im rohen Zustande mit sicb fiihrt.

Sie wird obne Ausnabme durcb trockene Destination des Bernsteins, eines

an den Kiisten von Preussen aus dem baltiscben Meere ausgeworfenen fossilen

Harzes, ausgefubrt. Zu diesem Zwecke schiitte man so viel gepulverten Bern-

stein in eine glaserne Retorte, dass dieselbe kaum bis zur Halfte davon gefiillt

wird, lege sie in’s Sandbad, umgebe sie ziemlich bocb mit Sand, lege eine

geraumige Yorlage lose an und beginne die Destination mit einem gelinden

Feuer, welches man allmalig verstarkt und so lange unterbalt, bis der nacb
und nacb vollstandig gescbmolzene Bernstein nicht mebr aufschaumt, sondern
rubig, ohne weisse Dampfe auszustossen, fliesst. Der nun in der Retorte ge-

schmolzene veriinderte Bernstein heisst Goloplionium Succini
,
und dient zur

Bereitung von Bernsteinfirniss. Da mit dieser Periode zugleich die Sublima-

tion der Bernsteinsaure beendigt ist, so unterbricht man bier die Operation,

um das Bernsteinbarz in einem nocb braucbbaren Zustande zu erbalten. Setzt

man die Operation fort und steigert sie bis zum Gluben der Retorte, so de-

stillirt anfangs nur nocb ein schwarzes, dunkles Oel, welches gegen Ende pec-h-

artig wird, dann sublimirt sicb ein Harz in Gestalt eines goldgelben Pulvers,

und endlich verwandelt sicb der Inhalt der Retorte in eine aufgeloste porose

Koble, die zu Nicbts mehr zu gebraucben ist.

Die Vorlage wird durcb einen reichlichen Strahl kalten Wassers kiibl ge-

halten. Nacb dem Erkalten des Apparates wird die Retorte zerschlagen, die

im Halse derselben hangenden krystalliniscben Massen abgelost und besonders
aufbewahrt, wexm man sie als robe Bernsteinsaure zu verkaufen oder zu ge-

braucben gedenkt. Im anderen Falle, wenn man sie reinigen will, vereinigt

man sie mit der Flussigkeit der Yorlage, welche ebenfalls einen Tbeil der
Saure in Auflosung enthalt. Man giesst den ganzen Gebalt der Yorlage in

ein hohes, schmales Cylinderglas und lasst ihn einige Tage ruhig darin steben,

bis sich die oligen Substanzen auf der Oberflache abgesetzt haben. Man kann
nun entweder das Oel mit einem baumwollenen Dochte abzieben, was iibri-

gens schwieriger vollkommen gelingt, oder man ziebt die wasserige Fliissig-

keit mit einem Heber unter den Oelen weg, dampl't die Flussigkeit in ciner

Porcellanschale zur Krystallisation ein, und wiederholt diese Operation mit
den Mutterlaugen so oft, als diese nocb Krystalle ausgeben. 1 Pfund Bern-
stein giebt ungefahr 1 Loth Bernsteinsaure. Diese Krystalle sind gelblicb ge-

farbt und riechen stark nach Bernsteinol. Sie sind das eigentlieb wirksame,
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Jahrhunderte lang gebrauchte Heilmittel, unci in der Reinheit ziemlich jenen

Krystallen gleich, die man in Krusten unmittelbar aus dem Halse der Retorte

losgelost hat.

Die Rereitung der rohen Bernsteinsaure kann aus inehreren Griinden nur

in grosseren Fabriken vortheilhaft betrieben werden. Erstlich wird sie im

Yaterl ancle cles Bernsteins sehr gut am Platze sein
,

weil hier die Rohwaare,

die fur diese Gegenden, wie keine andere, von der Natur monopolisirt ist, in

der grossten Auswahl und am wohlfeilsten vorliegt. Zum anderen werden die

Gefasse, welche zu dieser Arbeit gebrauoht werden, in einer Art beschmutzt,

class sie zu keiner anderen Arbeit gebraucht werden konnen. Ferner erfor-

dert die Regulirung des Feuers, wenn man in undurchsichtigen Gefassen ar-

beitet, eine grosse Uebung und Erfahrung, um nicht zu wenig Producte zu

erhalten, oder denRuckstand zu verbrennen, der bekanntlich als Colophonium

Succini zu Firnissen die grosste Verwendung findet. Nicht selten wird auch

der Bernsteinfirniss, nach Abhebung der Haube des Destillationsgefasses
, un-

mittelbar aus dem noch geschmolzenen Bernstein durch Zusatz von Leinol

und Terpentinol fertig gemacht, in welchem Falle man das Feuer um so

vortheilhaft er benutzt.

Die rohe Bernsteinsaure stellt gelbliche, zusammenhangende, oft aus na-

delformigen Krystallen bestehende Krusten dar. Sie hat in diesem Zustande

immer einen starken Geruch und Geschmack von anhaftendem Bernsteinol.

Im gereinigten Zustande krystallisirt diese Saure in farblosen, prismatischen,

luftbestan digen Krystallen. Sie besitzt einen eigenen, schwach sauerlichen

Geschmack, ist, wenn sie frei vom Oele ist, ohne Zersetzung sublimirbar.

Wenn sie Oel enthalt, so hinterlasst sie einen kohligen Riickstand. Ihre

Dampfe sind brennbar, und. reizen sehr zum Husten und Niesen. Sie ist in

25 Theilen kalten und 3 Theilen kochenden Wassers loslich.

Sie sublimirt beim Erhitzen auf 96 bis 104° R. (120 bis 130° C.) unter

Yerlust von Wasser, und geht bei wiederholter Destination vollstandig in

wasserfreie Bernsteinsaure iiber. Die Krystalle haben die Zusammensetzung
C8H4

O
c -f 2 HO = 118.

Die Bernsteinsaure bildet mit Alkalien zwei Reihen von Salzen: neutrale

MO . C4 H2 03 und zweifach saure MO . C8 H4 06 . DieSalze der fixen Alkalien

losen sich leicht in Wasser, die der Erden schwierig.

Die Bernsteinsaure reizt wegen ihres hohen Preises zu Beimischungen

wohlfeilerer Substanzen. Vor Allem darf sie keine feuerbestandigen Stoffe

enthalten, die bei der Sublimation zuriickbleiben. Etwa iibrig bleibende Kohle

muss ganz verbrennen.

Weinsteinsaure wiirde sich durch einen Niederschlag von Weinstein bei

einem schwachen Zusatze von Kali oder Chlorkalium verrathen. Weinstein

wiirde beim Verbrennen den bekannten Geruch des zerstorten Weinsteins

verrathen, eine grosse Kohle hinterlassen, aus der sich kohlensaures Kali aus-

ziehen liesse. Die blosse Behandlung mit kaltem Wasser wiirde den Weinstein

durch seine Schwerloslichkeit blosslegen. Kleesaure wiirde durch einen Nie-

derschlag mit verdiinnter Chlorcalciumlosung zu erkennen sein
;
schwefelsaures

Kali durch seine Feuerbestandigkeit und Reaction mit Barytsalzen; Salmiak

durch seine Reaction mit Silbersalpeter bei Zusatz von freier Salpetersaure,

und die Entwickelung von Ammoniak durch Behandlung mit Aetzkalk in

der Hitze. Alle diese Yerunreinigungen sind in der rohen sublimirten Saure

viel schwieriger unterzubringen, als in der durch chemische Mittel stark ge-

reinigten, welches ein Grund mehr ist, die Reinigung der Saure nicht dem
Fabrikanten zu iiberlassen.

Die Bernsteinsaure ist im Bernstein fertig gebildet vorhanden, aber so
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innig von dem Ilarze umschlossen, dass sie sich nicht alle auf nassem Wege,

weder mit Wasser noch Alkalien, auszielien lasst. Nach Einigen boII sie als

bernsteinsaurer Kalk darin enthalten sein, und daraus sich das Factum er-

klaren lassen, Aass der gepulverte Bernstein, mit yi6 bis y24
concentrirter

Schwefelsaure und gleichviel Wasser gemengt, eine grossere Ausbeute an

Saure gebe.
, . ,

_ .... ..

Die Verfliichtigung eines salzartigen Sublimats bei trockener Destination

des Bernsteins war zuerst von Agricola (1546) gekannt. Ei nannte es Bern-

steinsalz. Boyle erkannte sie gegen Ende des 17ten Jahrliunderts als eine

Saure. Stockar de Neuforn bestafigte ihre saure Eigenschaft durch be-

stimmte Yersuche. Lowitz lelirte sie 1793 durchKohle reinigen. Berzelius

bestimmte ihre Elementarzusammensetzung.

Acidum sulphuricum. ©djroefeljdurc.

Acidum sulphuricum rectificatuni seu purum.

Acidum seu Oleum Vitrioli rectification seu clepuratum.

Sie muss farblos, frei von schwefelsaurem Bleioxycl, Arsenik

und Salpetersaure und vollstandig fliichtig sein.

Ihr specif. Gewicht ist 1,840. Sie enthalt 80 Proc. wasser-

freie Saure.

Sie werde in mit glasernen Stopseln versehenen Gefassen vorsichtig

auf'bewahrt.

Die gereinigte Schwefelsaure ist aus der Reihe der pharmaceutischen

Praparate in die der kauflichen ubergegangen
;
ihre Darstellung gehort immer

zu den unangenehmen Arbeiten, die leicht durch ein storendes Ereigniss un-

terbrochen werden konnen. Fiir denjenigen, welcher die Arbeit selbst aus-

fiihren will, ist die erste Frage, ob die zu destillirende Schvvefelsaure frei

von Arsenik ist. Nur in diesem Falle kann sie angewendet werden. Die

Entfernung eines Arsenikgehaltes durch Yerdiinnen mit 2 Theilen Wasser,

Hineinleiten von Schwefelwasserstoffgas und Wiedereindampfen ist eine Ar-

beit, die man Niemand anrathen kann. Besser lasst sich die arsenige Saure

durch Erhitzen mit reiner Salzsaure nach Buchner’s Yorschlage entfernen,

weil Chlorarsen fluchtig ist. In alien Fallen wiirde ich von Destination einer

arsenikhaltigen Schwefelsaure abrathen, so lange noch arsenikfreie im Handel
zu haben ist.

Alle nicht fliichtigen Verunreinigungen der Schwefelsaure, wie Bleioxyd,

Eisenoxyd
,

Kali, werden durch die Destination schon von selbst abgeschie-

den. Wir haben es daher hier nur mit den fliichtigen, mit iibergehenden

Beimengungen dieser Saure zu thun. Die gefahrlichste derselben, den Arsenik,

haben wir schon bet.rachtet. Eine arsenikhaltige Schwefelsaure giebt nach
alien Erfahrungen immer ein arsenikhaltiges Destillat. Diese Beimengung
muss also auf dem angegebenen Wege aus Princip entfernt werden. Die an-

deren fliichtigen Substanzen, die gewobnlich in der rohen Schwefelsaure sein

konnen oder sind, sind weniger gefahrlich. Sie werden aus Luxus und wreil

die Wissenschaft Mittel dazu an die Hand giebt, ebenfalls entfernt.

Eine kleine Spur Salzsaure ist haufig aus unreinem Salpeter in die Saure
iibcrgegangen. Sie ist bei der Destination in den ersten Portionen des De-
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stillats enthaltcn, die wegcn ihrer Verdiinnung ohnehin getrennt abgcnomrnen
und beseitigt werden.

Eine andere, aber constante Verunreinigung der englischen Schwefelsaure
besteht in einem kleinen Gehalte von Oxydationsstufen des Stickstoffs. Es
ist nngewiss, ob dieselbe Stickoxyd, salpetrige Saure oder Salpetersaure ist.

In practischer Beziehung ist es aucli gleicbgiiltig, da sie auf dieselbe Weise
entdeckt und entfernt werden. Bei jeder in Kammern bereiteten Schwefel-

siiure kann man sie ohne weitere Priifung voraussetzen. Bei der Destination

sucht man diese Stoffe zu zerstoren, da sie als niclit feuerbestandig bis zu

Ende mit der reinen Saure ubergehen wiirden.

Endlich enthalt auch wold noch die englischc Schwefelsaure feuerbestan-

dige Beimengungen in sehr kleinen Beimengungen von zufiilligen und unver-

meidlichen Ereignissen
,
wie schwefelsaures Bleioxyd aus den Kammern und

Pfannen, Eisenoxyd wegen seiner Allgegenwart, zuweilen und in einzelnen

Fallen auch Zinnoxyd oder Zinkoxyd, Kali aus dem angewandten Salpeter;

Kupferoxyd und Quecksilber wer weiss woher. Yon alien diesen Stoffen fin-

det die Trennung durch die blosse Destination Statt. Da sich aber bei der

Concentration der Fliissigkeit ein Theil dieser Niederschlage ausscheidet und
fest auf dem Boden anlegt, so findet fast immer ein heftiges Aufstossen und
unregelmassiges Kochen Statt, was die Arbeit eben so unangenehm als ge-

fakrlick mackt. Durch das plotzliche Losreissen grosser Dampfmassen kommt
die Fliissigkeit in der Retorte in eine schiittelnde Bewegung und kann, wenn
sie auf einem Triangel sasse, davon Schaden nehmen; die heftig vordringen-

den Dampfe erhitzen die Vorlage oder Kiihlrohre so plotzlich, dass sie oft im
Kreise herum abspringt. Um solchen Ereignissen zu begegnen, hat Berze-
lius, wie iiberall, die rechten Mittel getroffen. Er machte darauf aufmerk-

sam, dass die Fliissigkeit nicht vom tiefsten Boden an, sondern von der Seite

kochen solle. Gay-Lussac empfahl, das stossweise Kochen durch Hinein-

werfen eines langen und diinnen Platindrahtes zu vermeiden. Anfanglich

wirkt dieses Mittel vortrefflich ,• gegen Ende hingegen geniigt es nicht mehr,

und es bleibt die Kiihlhaltung der tiefsten Bodenstelle der Retorte die beste

Abhiilfe.

Die Destination der Schwefelsaure aus einem Sandbade ist eine keillose

Arbeit. Es muss die Capelle sich sehr der Form der Retorte anpassen, so dass

iiberall eine gleiche, aber sehr diinne Sandschicht ist, sonst bringtman bei dem
starksten Feuer die Saure nicht ins Destilliren. Die Sandcapellen sind aber

meistens sehr gross und eignen sich deshalb gar nicht zu dieser Arbeit.

Die Destination der englischen Schwefelsaure geschehe in nicht zu grossen

Retorten vom besten halbweissen Glase und vollkommen ricktiger Form des

Halses. Ein Inhalt von 2 bis 3 Pfund ist vollkommen ausreichend, da man
die Operation lieber einigemal wiederholt, als mit einer unverhaltnissmassigen

Menge einmal Gefahr lauft. Den Hals der Retorte neige man ziemlich ab-

warts und verbinde ihn ohne Lutum mit einer 3 bis 4 Fuss langen weiten

Glasrohre von diinnen Wanden, welche die Abkiiklung bewirkt. Diese Rohre

ziehe man unten in eine einige Linien weite Spitze aus, damit sich dieselbe

durch einen Tropfen Fliissigkeit schliesse und kein freier Luftzug durch die

heisse, oben nicht allzu dicht anschliessende Glasrohre stattfinde.

Yon besonderer Wiclitigkeit ist die Art der Aufstellung der Retorte im

Ofen. Um die Erwarmung der Bodenflachc gegen jene der Seitcnwiinde schwa-

cher zu halten, hat man die Retorte auf einen hessischen Tiegel gesetzt, um
den man das Feuer in der Runde und etwas tiefer als derselbe anmacht. Um
jede Abkiihlung derSiiure im Gewolbe der Retorte zu vermeiden, hat man den

Ofen passend mit einer Kuppcl bedcckt und dadurck den warmcn Luftzug
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um die Retorte herumgefiihrt. Eine sehr zweckmassige Anordnung dieser Art

sieht man in Fig. 14. Das Feuer liegt auf dem Roste im Kreise um den Tie-

gel herum, und die Retorte schwebt, mitAusnahme

ihres Bodens, in dem beissen Luftzuge. Statt des

hessischen Tiegels babe ich einen Cylinder von

schwarzem Blecbe, von 4 Zoll Durcbmesser, 7 bis

8 Zoll Iiohe, an beiden Enden offen, gewiihlt. Man
kann aucb ein Stuck einer Ofenrobre dazu gebrau-

cben und den Ofen nacb beliebigen Dimensionen

aus Sturzblecb, mit Cbarmotte bekleidet, anfertigen

lassen. Dieser Apparat ist in meiner pharmaceuti-

schen Tecbnik (2. Aufb S. 201) abgebildet. Auch
lasst sicb ein gewohnlicher kleiner Windofen durch

die Kuppel so weit erhohen, dass er die Retorte,

auf dem eisernen Cylinder stebend, nocb ganz um-
fasst. Die Retorte selbst wendet man entweder ganz

frei oder mit einem Beschlage von Lehm an, oder

in einer diinnwandigen Capelle sitzend. Die An-
wendung des Beschlages bietet die meisten Vortbeile

darin in ungemeiner Schnelligkeit vor sicb, die Re-

torte ist gegen einzelue zu beisse Luftstrome einigermaassen gescbiitzt, und
die geringe Warmeleitungsfahigkeit lasst die Ilitze nicbt, wie an der Capelle,

aucb an andere dagegen zu scbiitzende Stellen gelangen. Eskommt nurhaupt-

sachlicb darauf an, dass der Beschlag gut halte. Man verschaffe sicb zuerst

einen durch ein Sieb gescblagenen Lehm, der keine Steinchen und Kliimpchen

von Erde mehr enthalt. Diesen ruhre man mit Wasser zu einem zarten Breie

an, dem man, nach dem zweckmassigen Rathe Otto’s, bine kleine Menge koh-

lensaures Natron oder Borax in Auflosung zugesetzt hat. Obne Zweifel wiirde

auch Bleiglatte sicb sehr gut zu einem beginnenden Zustand von Frittung des

Lebmes eignen. Der Beschlag brauchtnur einige Linien dick zu sein und kann
nicbt nur den Bauch, sondern auch das Gewolbe der Retorte und den dicken

Tbeil des Halses bekleiden. Man lasst ihn gelinde trocknen und setzt die Re-
torte in denOfen, giebt anfangs ein scbwacbes gleichmassiges Feuer vonHolz-
koblen, das man allmabg bis zum Eintreten der Destination verstarkt. Es ist

wesentlich, dass die ganze Retorte in der heissen Luft stehe, also oben mit
einer Kuppel bedeckt sei, weil sonst durch die Abkiiblung im Gewolbe der Re-
torte die Saure sich verdicbtet und in die Retorte selbst zuriickrinnt. Einen
extemporirten Ofen kann man sich nacb Fig. 15 aus ainem Roste und Ziegel-

steinen zusammenstellen. Der obere Tbeil des Ofens wird nocb boher mit

Tig. 14.

Schwefelsauredestillation.

dar. Die Destination geht

Fig. 15.

SchwefolgiVurcdestiUation,
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einer Schicht Ziegelsteinen zugestellt, und die obere Oeffnung von zwei Sei-

ten nach der Mitte zu
,
wo ein breiter Spalt fiir den Zug bleibt, mit flachlie-

genden Steinen bedeclct. Unter dem Rost bleibt an einer Seite eine freie

Oeffnung. Man setzt die Retorte auf einen umgekehrten Schmelztiegeldeckel,

oder einen niedrigen Ring von Schwarzblech, damit sie einen festen Stand hat.

Sobald das Uebergehen von Dampfen angefangen, wie uberhaupt bei dem an-

fangenden Kochen in jeder Destination
,
massige man einige Augenblicke die

Hitze durck Yerminderung des Zuges und lasse sie alsdann vollig in Gang
kommen. Allein auch jetzt darf sie niemals sturmisch werden, weil die grosse

Hitze der schwefelsauren Dampfe aucb nach langerer Dauer der Destination

unangenehme Storungen herbeifixhren kann Bei vorkommendem Bersten der

Retorte geheman sehr vorsichtig zuWerke, daman sich mit der heissen Saure

gefahrlich beschadigen kann. Man ziehe das Feuer aus dem Ofen heraus,

wodurch die Destination bald so weit stiUe steht, dass sich der Hals der Retorte

allmalig abkiihlen kann. Nun stelle man sich einige Gefasse mit kaltem

Wasser greifbar zur Hand und hebe die Retorte am Halse aus dem Ofen in

eine bleierne Schale oder in ein Sandbad. Das Wasser wird nur im ungluckli-

chen Falle des Zerbrechens zum Ueberfluthen gebraucht, ist aber auch in einem

solchen Augenblicke fiir alle Eventualitaten sehr trostlich.

Man fang't die erste Portion des Destillats, etwa Vl2 bis V16 der eingesetz-

ten Saure, getrennt auf, da sie den Ueberschuss des Wassers im einfachen Hy-

drat enthalt, und sammelt den Rest des Destillats in einem besondern trockenen

und grosseren Gefasse. Reichlichen Zutritt von Luft vermeide man iiberaU,

weil sich die Saure schnell aus der atmospliarischen Feuchtigkeit verdunnt.

Die Beendigung der Operation erkennt man aus aem burner schwacheren

Tropfeln, wenn die Saure in der Retorte sich beinahe in den Bleckcylinder zu-

riickgezogen hat, so wie auch aus der Menge des Destillats, was bis auf y5 bis

y4 dem urspriinglichen Quantum gleichliommt. Ueberhaupt aber ei’heischt es

dieVorsicht, nicht die ganze Menge der Saure iiberzuziehen, damit der eigent-

liche Boden der Retorte nicht davon entblosst werde. Der Boden erhitzt sich

namlich wegen seiner mehr horizontalen Stellung starker als die Seitenwande,

und ein Aufwallen treibt die Fliissigkeit viel weiter nach der Seite uber fast

gliihende Theile des Bodens, so dass hier ein zirkelformiges Abreissen der Re-

torte eintreten kann. Man lasse also, nach der Grosse der Retorte, */4 vom
Ganzen undestillirt in derselben zuriick. Selbst beschlagene Retorten sind bei

trocken werdendem Boden in Gefahr.

Mit diesen Einrichtungen und Vorsichtsmaasregeln ist diese sonst so ver-

schrieene Arbeit ganz leicht und gefakrlos anszufuhren.

Das Standgefass im Keller erfreue sich des besten Schlusses, zu welchem
Zwecke man es entweder selbst nachschleift oder mit einem passenderen

vertauscht.

Die destillirte Sehwefelsaure ist eine farblose Fliissigkeit von 1,842 specif.

Gew. und den ubrigen Eigenschaften der rohen englischen Sehwefelsaure, von

der sie sich nur durch grossere Reinheit und eine etwas starkere Concentration

unterscheidet.

Wenn die Sehwefelsaure keinen Arsenilt enthalt, so sind alle ubrigen zu-

falligen Verunreinigungen
,
die nur in sehr kleiner Menge vorkommen, so un-

bedeutend, dass sie die medicinische Anwendbarkeit nicht beeintrachtigen.

Selbst der kleine Gehalt an Stickoxydgas, mit dessert Entfernung man sich so

viel bemiiht hat, ist ganz gleichgiiltig; denn erstlich macht er nur einen klei-

nen Bruchtheil der wenigen Tropfen Sehwefelsaure aus, die innerlich genom-

men werden konnen, zum anderen ist die Substanz nicht im geringsten schiid-

lich, und endlich datirt sich auch der Ruhm des Elixir acidum Sailer1
,
des
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Elixir Vitrioli Mynsichti und ahnlicher schwefelsiiurelialtiger Mittel aus einer

Zeit her, in derman von derExistenz einer solchen Stickstoffverbindung keine

Ahnung hatte, geschweige Mittel, sie zu entfernen.

Unterdessen hat der chemische Luxes der spateren Zeiten uns Mittel an

die Hand gegeben, auch diese Anforderungen an dieReinheit mit Leichtigkeit

zu befriedigen, und wir diirfen uns derselbeu unbedenklich bedienen, wenn wir

nicht Gefahr laufen, wie dies schon oft gesehehen, durch eine Reinigung mehr

zu verderben, als zu verbessern. Im vorliegenden Falle scheint eine solche

Gefahr nicht zu existiren; nur wird uns der Arzt fur unsere Bemiihungen

wenig Dank wissen, da die gereinigte Saure vor guter kauflicher in medici-

nischer Beziehung sich keinen merkbaren Yorzug hat erringen konnen. Wir

miissen demnach den Lohn daftir in uns selbst finden.

Aus der Bildungsgeschichte der Schwefelsaure ist bekannt, dass dieselbe

mit Hulfe von Salpetergas dargestellt wird, welches der bestandige Uebertrager

des Sauerstoffs auf die schweflige Saure ist. Sowohl ein Theil der gebildeten

Salpetersaure lost sich in dem Sauerwasser auf, als auch Stickoxydgas von der

Schwefelsaure durch eine besondere Yerwandtschaft aufgenommen wird. Bei

der Concentration der Saure entweichen diese beiden fremden Stoffe nicht,

was man, oberflachlich genomraen, hatte vermuthen konnen, sondern sie blei-

ben bei der concentrirten Saure zuriick. Die Folgen davon waren
,
dass sich

kleine Mengen Indigo in der Saure mit Zerstorung ihrer Farben losten
,
dass

Kochsalz, damit zersetzt, ein etwas chlorhaltiges salzsaures Gas gab.

In einer genauen Untersuchung uber diesen Gegenstand (Annal. Pharm.

22, 286) suchte Barruel zu zeigen, dass die Salpetersaure hartnackig der

Schwefelsaure anhange, und dass bei der Destination die ersten iibergehenden

Portionen weniger Salpetersaure enthalten als die spateren. Zugleich zeigte

er, dass dieser Salpetersauregebalt der Hauptgrund der Zerstorung der Platin-

kessel, in welchen sie concentrirt wird, sei, und dass man durch eine vor-

laufige Behandlung der Saure mit etwas Schwefel die Salpetersaure zerstoren

und sich dadurch gegen ihre Folgen schiitzen konne. Wackenroder (Annal.

Pharm. 18, 155) zeigte, dass man sich statt des Schwefels ungleich besser or-

ganischer Substanzen, eines Stiickchens Papier oder einer kleinen Menge Zucker
bediene. Ein kleiner Zusatz von rauchender Schwefelsaure befordert die Ent-

farbung der Fliissigkeit. Pelouze endlich erhitzt das Yitriolol mit einer sehr

kleinen Menge von yi0 bis y2 Procent schwefelsauren Ammoniaks, wobei sich

das Ammoniak mit dem Stickoxydgas oder der Salpetersaure in Wasser und
Stickgas zersetzt. Nach denYersuchen von Adolph Rose ist die vorhandene
Oxydationsstufe des Stickstoffs, wenigstens nach langerem Kochen, nur Stick-

oxydgas und nicht Salpetersaure, indem der gelbliche Ruckstand in der Retorte
unter einem Cylinder, mit Wasser verdiinnt, reines Stickoxydgas, ein farbloses

Gas, durch Zutritt von Luft roth werdend, ausgab.

Ganz im Widerspruche mit friiheren Experimentatoren versichert A. Rose,
dass das Destillat ganz frei von Oxydationsstufen des Stickstoffs sei, selbst

wenn die Schwefelsaure 1 Unze Salpetersaure aufs Pfund enthalte. Um sich

ohne Destination eine zur Bereitung von Salzsaure passende Schwefelsaure zu
verschaffen, empfiehlt derselbe, die rohe Saure mit 2 Theilen Wasser zu vermi-
schen, und in einer Retorte wieder bis zum Uebergelien von Dampfen zu er-

ihitzen. Durch die Verdiinnung reisst sich das Stickoxydgas los. Mir bleibt es

immer noch sehr rathselhaft, dass Stickoxydgas sich mit Chlorwasserstoffsaure
solle zersetzen konnen, denn daraus mlissten Wasser und Chlor und Stickstoff

getrennt, oder Chlorstickstoll entstehen. Der letztere erscheint nun bestimmt
nicht, und alsdann ist ein Grund weniger zur Zersetaung, weil nun die alleinige
Affinitat des Sauerstofls zum Wasserstoff alles bewirken muss. Stickoxydgas
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ist bei alien Zersetzungen hoherer Oxydationsstuf'en des Stickstoffs das letzte

Product, mit wenigen Ausnahmen, wo grosse Affinitaten und hohe Temperatur
zugleicb wirken. Wie sollte ein Korper, wie Salzsaure, der gewiss nicht zu
den leicht oxydabeln gehort, eine Ausnahme macben und etwa in Stickoxydul,

was noch nachzuweisen ware, iibergehen.

Wie dem aucb sei, die Sache beriihrt den Pharmaceuten praktisch gar
nicht und die Pliarmacopoe hat ganz richtig jeden Zusatz in Absicht auf diese

unbekannten Stickstoffverbinduugen weggelassen.

Die Priifung auf Reinheit kann in der folgenden Art vorgenommen wer-
den. Das specif. Gewicht giebt Kenntniss von der richtigen Concentration
der Saure.

Sie muss vollkommen fliichtig sein. Man pruft dies durch Verfliichtigung

einiger Tropfen auf einem blanken Platinbleche iiber der Weingeistlampe. Zu-
riickbleibende Ringe zeigen das Gegentheil an.

Sie muss frei von Arsenik sein. Man verdiinne einige Drachmen mit dem
5- bis Gfachen reinen Wassers, und fiige ein gleiches Volum starkes Schwefel-

wasserstoffwasser hinzu und stelle das Ganze verschlossen an einen warmen
Platz. Arsenik giebt sich durch einen citronengelben Niederschlag von flocki-

ger Consistenz zu erkennen. Reiner ausgeschiedener Schwefel ist viel weisser

von Farbe und immer pulverformig suspendirt.

Die Schwefelsaure kann, statt destillirt, bloss durch Erhitzen entfarbt sein.

In diesem Falle enthalt sie alle feuerbestandigen Bestandtheile der rohen Saure,

und giebt, insbesondere mit Wasser verdiinnt, nach einiger Zeit einen Nieder-

schlag von schwefelsaurem Bleioxyd. Nach dem Yerfliichtigen auf Platinblech

hinterlasst sie die oben angefiihrten sichtbaren Ringe. Die Pliarmacopoe ver-

langt endlich, dass die Schwefelsaure frei von Salpetersaure sein solle. Man
pruft dies durch Eisenvitriol. Man iibergiesse die Schwefelsaure behutsam mit

einer x
/4 so hohen Schichte von ziemlich gesattigter kalter Eisenvitriollosung.

An der Beruhrungsflache der beiden Schichten entsteht die rothe Farbung,

welche, wenn sie nach langerer Zeit verschwindet, durch Bewegung wiederholt

hervorgerufen werden kann. Eine schwache Reaction ist kein Vorwurf gegen

die Schwefelsaure, und sie wird dadurch zum arztlichen Gebrauche nicht un-

brauchbar.

Acidum sulphuricum crudum. Oiofye @d)iuefelfmtve.

Oleum Vitrioli. 23itiiolol.

Ihr specif. Gewicht betragt 1,830 bis 1,833, welches einem

Gehalt von 75 bis 76 Proc. wasserfreier oder von 94 bis 94,7 Proc.

Schwefelsaure von 1,845 specif. Gewicht entspricht.

Ist rohe Schwefelsaure von 1,845 specif. Gewicht, welche

81,7 Proc. wasserfreie Schwefelsaure enthalt, vorgeschrieben und

nicht im Handel zu erhalten, so wird die kaufliche Schwefelsaure

mit rauchendem Vitriolol gemengt, bis sie das vorgeschriebene

Gewicht hat.

Sie ist vorsichtig aufzubewahren.

Die rohe Schwefelsaure stellt im reinsten Zustande eine wasserhelle,

meistens aber schwach braunliehe, olartige Fliissigkeit von 1,83 specif. Ge-

wicht dar.
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Man hat zunachst darauf zu sehen, dass ihr specif. Gewicht nicht unter

dieser Zahl stehe, and darni, ob sie etwaArsenik enthalte, zu welcliem Zwecke

man eine kleine Menge mit deni fiinf- bis secbsfachen Gewichte Wasser

verdunnt und mit Schwefelwasserstoffgas bebandelt.

Gin gelber in Flocken sich absetzender Niederschlag zeigt Arsenik an.

Arsenikhaltige Schwefelsiiure sollte man unbedingt zuriickweisen und der

Staatsregierung davon Anzeige machen. So ljinge sie obne Schwierigkeiten

von den Consumenten angenommen wird, baben die Producenten wenig Ver-

anlassung, auf Entfernung des Arseniks zu denken. Es giebt noch genug

arsenikfreie Schwefelsaure im Handel, und man hat also vor der Hand die

Wahl, und die Mogliclikeit ist bewiesen, dass man sie liefern kann. Wenn
der Pharmaceut eine arsenikhaltige Schwefelsaure hat, so kann ihn die grosste

Yorsicht nicht vor den unangenehmsten Folgen schiitzen. Wollte er seinen

ganzen Yorrath mit Wasser verdiinnen, mit Schwefelwasserstoff fallen und

wieder concentriren, so wiirde er sein Interesse rnehr verletzen, als wenn er

eine doppelt so theure reine Saure aus den entferntesten Orten bezoge. Eine

solche Saure ohne weiteres zum Gebiauche hinzustellen
,
konnte ihm selbst

und seinen Kunden zum grossen Nachtheile gereichen. Es wiirde der Ar-

senik in die gereinigte Schwefelsaure, in die Salzsaure, in das Haller’sche

Sauer, in den Eisenvitriol, in das Fermm carbonicmn, kurz, in eine Menge
Priiparate ubergehen, in denen es bei der Revision leicht gefunden werden
konnte.

Sie verdunstet nicht an der Luft, sondern zieht im Gegentheil Wasser an
und verdiinnt sich zum mehrfachen Yolum. Sie siedet bei einer sehr hohen,

noch nicht fest bestimmten Temperatur, die zu 230 und 260° R. angegeben
wird, wobei sie unter Verbreitung dicker, undurchsichtiger, weisser, hochst

erstickender Nebel, mit Hinterlassung sehr weniger feuerbestandiger Sub-
stanzen, die als Verunreinigungen darin waren, verfliegt. Sie ist geruchlos,

verdunnt, von stark saurem Geschmack, die Zahne angreifend. Sie wirkt sehr

zerstorend auf organische Stoffe, die durch sie gebraunt oder geschwarzt
werden.

Sie besteht aus 1 Atom Schwefelsaure und 1 Atom Wasser, und hat dem-
nach die Formel S03 -f- PIO und die Atomenzahl 49. Da hierin 9 Wasser
sind, so kann man leicht berechnen, dass sie im starksten Zustande nur 18,37
Proc. Wasser enthalten solle. In der Regel enthalt sie aber etwas mehr
Wasser. Ihr specif. Gewicht sinkt nicht selten auf 1,83, und sie enthalt als-

dann 5 bis 6 Proc. Schwefelsaurehydrat weniger, als sie enthalten sollte. Die
Yerbindung von 1 Atom wasserleerer Schwefelsaure und 1 Atom Wasser heisst
einfach gewasserte Schwefelsaure; durch mehr und weniger Wasser steigt ihr
Gefrierpunkt in die Hbhe. Das vollkommen richtige Hydrat mit 1 Atom
Wasser gefriert erst bei — 20° R.; die Verbindung mit y2 Atom Wasser ge-
friert schon etwas iiber 0°, und jene mit 2 Atomen erstarrt bei -f- 7,2° R.
Wenn deshalb die rohe Schwefelsaure leicht gefriert, so ist dies ein Beweis
eines grossen Wassergehaltes. Man kann die kaufliche rohe Schwefelsaure
als ein Gemenge der beiden Hydrate mit 1 und 2 Atomen Wasser ansehen.

Die Yerunreinigungen der rohen Schwefelsaure werden bei Acidum sul-
phuricum rectificatum

,
und die Verdunnungen mit Wasser bei Acidum sul-

phuricum dilutum behandelt werden.
Die Bereitung der rohen Schwefelsaure gehort in die technische oder

Fabriken-Chemie und kann hier iibergangen werden.
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Acidum sulphuricum dilutum. Sevbumite 0d)iuefe(fnure.

Spiritus Vitrioli.

Nimm: Schwefelsaure einenTheil, 1

destillirtes Wasser fiinf Theile 5

Giesse die Schwefelsaure vorsichtig in das Wasser, welches

in eine wirbelnde Bewegung gesetzt worden ist.

Ihr specif. Gewicht sei 1,112 bis 1,117.

Die Verdiinnung der Saure kann sehrbequem in einem kurzhalsigen Kol-

ben odcr in dem Standgefasse selbst, wenn es rund ist, ausgefiihrt werden.

Man halte im Sinne, dass unter „Schwefelsaure“ die rectificirte Saure gemeint
ist. Man bringe das Wasser im Kolben oder im Standgefasse zum Kreisen,

indem man damit eine drehende Bewegung vornimmt, und giesst dann die

Schwefelsaure in kleinen Portionen in das Wasser hinein. wobei sich viel

Warme entwickelt. Wird die gauze Flasche gleichmassig erwarmt, so ist

keine Gefahr des Zerspringens vorhanden. Diese tritt nur ein, wenn der Bo-

den oder die Wande allein erwarmt werden. Wenn man niclit umschwenkt, so

senkt sich die specifiscli schwerere Schwefelsaure auf den Boden und erwarmt
denselben allein; er delmt sich nun allein aus und muss yon den kaltgeblie-

benen Seitenwanden abspringen. Nach dem ersten Zusatz von Schwefelsaure

warte man eine Zeit lang, je nach der Dicke des Glases am Boden, bis die

ganze Flasche gleichmassig erwarmt ist; dann setze man wieder Schwefelsaure,

und so, mit Pausen fortfahrend, zuletzt die ganze Menge hinzu.

Die Anl'ertigung im Standgefasse ist die reinlichste, weil man keine an-

deren Gefasse, Trichter zu benutzen hat, die leiclit etwas abgeben konnen.

Porcellanschalen eignen sich wegen der meistens unpassenden Ausgiisse weni-

ger zu dieser Arbeit.

Das specif. Gewicht der Saure nimmt mit der Verdiinnung immer mehr
ab. Es existiren dariiber genaue Tabellen, welche in vielen Lehrbiichern der

Chemie, auch in dem vorigen Commentar zur 6. Auflage der Pharmacopoe,

enthalten sind, von denen der Apotheker aber wenig Gebrauch machen kann.

Acidum tannicum. ©erbfmtte.

Acidum gallo -tannicum. Tanninum.

Nimm: Fein gepulverte Gallapfel acht Theile, . . . 8

Aether z wolf Theile, •. . . 12

hochst rectificirten Weingeist drei Theile . 3

Uebergiesse die Gallapfel in einem zu verschliessenden Ge-

fasse mit dem Aether und dem Alkohol, und lasse unter haufigem

Umschiitteln diese Fliissigkeit darauf zwei Tage einwirken, giesse

sie dann ab, und wiederhole die Operation mit einem Gemisch

von Aether und Alkohol in derselben Zusammensetzung noch

einmal. Versetze die zusammengegossenen und filtrirten Fliissig-

keiten mit dem dritten Theile destillirten Wassers, dem
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Maasse 7iach, schiittle sie haufig damit, scheide nach geschehener

Trennung die wassrige Fliissigkeit ab und wiederhole mit der

atherischen diese Operation nocli zweimal. Filtrire dann die

wassrigen Losungen, wenu sie nicht klar sein sollten, dampfe sie

im Dampfbade ein und reibe den Riickstand zu einem freien

Pulver.

Sie sei ein gelblich weisses Pulver, welches mit Wasser eine klare Lo-

sung giebt.

Die neue Bei’eitung des Tannins nnterscheidet sich von den friiheren, dass

sie nicht durch Verdrangung, sondern durch gewohnliche Ausziehung bewirkt

wird, und ist in dieser Form leicht auszufiihren. Die Gerbsaure ist nach den

Untersuchungen von Luboldt*) und Bolley**) ziemlich schwerloslich in rei-

nem. wasserfreiem Aether, dagegen leicht loslich in Wasser, in Weingeist und

alien Gemengen derselben. Aus einer Losung in weingeisthaltigem Aether

wird sie durch Schiitteln mit Wasser von diesem aufgenommen, und nur eine

kleine Menge ist in dem abgeschiedenen Aether enthalten, dem sie durch zwei

wiederholte Schiittlungen mit Wasser entzogen werden soli. Darauf beruht

die Methode der Pharmacopoe, die eine von denwenigen ihr eigenthiimlichen

Erweiterungen der Praxis ist. Bei dem friiheren Verdrangungsverfahren erhielt

man unter gewissen Umstanden drei iiber einander gelagerte Fliissigkeiten,

fiber deren Xatur und Zusammensetzung die Acten noch nicht geschlossen

sind. Pelouze, der erste, welcher die Gerbsaure durch das Yerdrangungs-
verfahren mit rohem Aether da.rstellte, liielt die unterste zahe Schicht fur die

Losung der Gerbsaure in Wasser. Ich fand den Aethergehalt damn und er-

kliirte sie fur eine Losung in Aether. Dass sich bei meinen Versuchen Gerb-
saure in Aether von 0,725 aufloste, muss ich nach den Result aten von Bolley
allerdings einem Riickhalte von Wasser in der Gerbsaure zuschreiben, da sie

in der That nur officinelle, nicht im Yacuum mit Schwefelsaure getrocknete
war. Die unterste zahe Schicht enthiilt als Losungsmittel Wasser und Aether,
und ist also, wie Bolley sagt, nicht dasjenige, wofiir sie Pelouze und ich
gehalten haben. Die mittlere Schicht ist atherhaltiges Wasser mit Gerbsaure-
gehalt, und die oberste ist der geschiedene Aether. Hierbei ist nur unbegreif-
lich, dass sich die beiden untersten Schichten nicht vermischen lassen, weil
die mittlere so viel Wasser, das eigentlich beste Losungsmittel der Gerbsaure,
enthalt.

Die Bildung der drei Schichten tritt ein, wenn man einem Gemenge von
Gerbsaure und reinem Aether allmalig Wasser zusetzt. Erst ballt sich Gerb-
saure zusammen, dann zerfliesst sie syrupartig, und bei noch fernerem Zusatze
scheidet sich Wasser vom Aether und darunter liegt die syrupartige Gerb-
siiurelosung in Yasser und Aether, iiber deren Natur aucli Bolley zu keiuer
sicheren Ansicht gekommen ist.

Y enn man 100 Grm. Gerbsaure in 100 Grm. Wasser lost und dazu 150 Grm.
Aether setzt, so erhalt man beim Schiitteln und Stehenlassen ebenfalls die drei
Schichten, von welchen nach Luboldt die untere syrupdicke etwa die Iliilfte

des Yolums einnimmt und aus 40,5 Proc. Gerbsaure, 42,2 Proc. Aether und
17,3 Proc. Yras8er besteht.

Die mittlere, 100 GG, betragende, enthalt 14 Proc. Gerbsaure, 10 Proc.

*) .Journ. f. prakt. Chetn. Bd. LXXVII, S. 357.
**) Annal. d. Chern. n. Pharm. Bd. CXV, S. 03.

Mohr, Commentar.
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Aether unci 76 Proc. Wasser; die obere Scliichte, die Halfte des Volums des
angewandten Aethers betragend, entliiilt 3 Proc. Gerbsaure, 95 Proc. Aether
und 1,5 Proc. Wasser. Bei anderen Verhaltnissen der Ldsungsmittel nehmen
die Schichten auch andere Bruchtheile des Ganzen ein, und kommt Weingeist
hinzu, so bilden sicli bei einem gewissen Verhaltnisse nur mehr zwei Schichten.
Bei der Bildung von den drei Schichten ist Gerbsaure in alien dreien entbalten,

und offenbar steht der Gehalt der einen Schichte an Gerbsaure in einem Ver-
haltniss zum Gehalt der anderen Schichte, und durch eine Trennung der
Schichten, so wie durch ausschliessliche Benutxung der einen oder der ande-
ren ltann nicht alle Gerbsaure gewonnen werden. Dagegen kann durch wie-
derholtes Schiitteln mit kleineren Mengen des besseren Losungsmittels und
Entfernung der Losung die minder losende Flussigkeit von Gerbsaure befreit

werden. Die Operation hat Aehnlichkeit mit der Aufnahme f'reien Jods in

wassriger Losung in das damit geschiittelte Chloroform, SchwefelkohlenstofF.

Der Grund, warum man die Gallapfel nicht geradezu mit dem besten Losungs-
mittel, dem Wasser, auszieht, ist kein anderer, als dass im Wasser farbende
Stoffe loslich sind, welcbe in Aether und Weingeist unloslich sind. So ist

auch die mit Weingeist allein ausgezogene Gerbsaure etwas mehr gefarbt, als

die mit Aether ausgezogene. Dagegen wird bei der Behandlung der Weine
mit Tannin das mit Weingeist allein bereitete vorgezogen, weil es geruchloser

ist, wahrend das mit Aether bereitete immer einen Geruch von Aether und
Weinol behalt.

/j*

Die Gerbsaurelosung in atherhaltigem Wasser ist sehr dick und zahe.

Setzt man aber etwas Weingeist zu, so wird die Losung dunnhiissig, filfrir-

bar. Diesen Zusatz von Weingeist habe ich im vorigen Commentar empfoh-
len, und die Pharmaeopoe ist auf diesen Vorschlag eingegangen. Dass sie

weniger Weingeist nimmt, als ich vorgeschlagen hatte, lasst sich durch die

nachfolgenden Auswaschungen mit Wasser rechtfertigen. Bei einem zu gros-

sen Gehalt an Weingeist wiirde keine Scheidung mehr stattfinden. Die von
pair vorgeschlagene Methode der Bereitung der Gerbsaure war einfaeb die,

dass man die Gallapfel mit einem Gemenge gleicher Volumina von Aether

und hochst rectificirtem Weingeist erschopfte, und die klaren Fliissigkeiten

auf Tellern austrocknete. Eine mit Aether und Wasser ausgezogene Gerbsaure

ist auch im trockenen Zustande ganz in Weingeist loslich, dagegen ein mit

90 Proc. Weingeist ausgezogenes Tannin setzt mit Aether einen flockigen Stoff

ab. Trocknet man den weingeistigen Auszug der Gallapfel ganz aus, so lost

er sich nicht vollstandig in Aether und etwas Wasser, sondern es scheidet sich

derselbe llockige Korper in sehr geringer Menge ab. Es geht daraus hervor,

dass der Weingeist ausser der Gerbsaure noch sehr kleine Mengen anderer

Stoffe auszieht. Behandelt man dagegen Gallapfel mit destillirtem Wasser, so

erhalt man eine stark gefarbte Losung, wahrscheinlich an oxydirter bumus-

artig gewordener Gerbsaure, so wie denn auch bekanntlich die Gallapfeltiuc-

tur als Reagens mit der Zeit immer dunkler von Farbe wird.

Leconnet*) empfiehlt die Gallapfel nur mit Aether anzufeuchten und

nach einiger Maceration auszupressen. Es werden dadurch mit wenig Lo-

sungsmitteln sehr concentrirte Losungen erhalten, allein sie sind wegen des

Pressens nicht so klar, als die abgelaufenen, und dies ist der Grund, warum

man bei der Arbeit die sonst so vortlieilbafte Auspressungsmethode nicht an-

genommen hat.

Das Tannin stellt eine schwach gelbliche, lockere, zerreibliche, glanzende,

vollkommen amorphe Substanz dar. Es hat keinen Geruch, dagegen einen

*) Annal. d. Cliem. u. Pliarm. Bd. XV111, S. 179.



Acidum tartaricum. 67

imgemain herben, zusammenziehenden Geschmack, derbald in einen sclnvachen,

susslichen Nachgeschmack ubergeht. In derHitze verkohlt es, und zwar ziem-

lich leicht, weshalb man beim Austrocknen vorsiohtig sein muss. Es verbrennt

mit Flamme und hinterlasst keine Ascbe. Eine concentrirte Losung desselben

giebt mit mineralischen Sauren Niederschlage. Es ist vollkommen in Wasser,

Weingeist. und Aether, sowohl einzeln als in ihren Gemengen, loslich. Im

Aether lost es sich zu einer syrupartigen Fliissigkeit
,
mit welcher sich der

Aether nicht mischt. Setzt man Wasser hinzu, so scheidet sich aucli dieses

als eine dritte untere Scliiclit ab. Setzt man hierzu Weingeist, so vereinigen

sich alle drei Schichten zu einer homogenen.

Ist das Tannin durch blosse Losung in Weingeist dargestellt, so ist es

nicht ganz in Aether loslich, oder seine concentrirte weingeistige Losung wird

durch Aether zum Theil gefallt. Diese letztere Probe liesse sich wohl bei einer

Revision machen, wahrend die erstere zu viel Zeit erfordert. Verfalschungen

sind bei dem geringen Preise des Tannins, bei der Selbstdarstellung und der

reichlichen Ausbeute nicht leicht vorauszusehen. Sie sind sicherlich leicht

zu entdecken, da es kaum eine andere verbrennbare Substanz giebt, die zu-

gleich in Aether, Weingeist und Wasser mit diesen besonderen Erscheinun-

gen loslich ist.

Durch manche Salze, wie Cblorkalium, Chlornatrium, wird die Gerbsaure

aus der wassrigen Losung gefallt; mit Eisenoxydsalzen giebt sie einen schwarz-

blauen Mederschlag, weiss dagegen fallt sie Brechweinstein, fast alle Alkaloide,

Starkemehl, Eiweiss, Zinn. Am vollstandigsten wird sie aus ihrer wassrigen

Losung entfernt, wenn man ein Stiick einer frischen Haut oder Blase hinein-

legt. Sie vereinigt sich mit den Basen in wechselnden Verhaltnissen theils

zu loslichen, theils zu unloslichen Verbindungen, welche sich an der Luft bald

farben
,

besonders bei Ueberschuss an Basis. Die Gerbsaure zerfallt nacli

Strecker*) beim Kochen mit Sauren
,

unter Aufnahme der Elemente des

Wassers, in Zucker und Gallussaure. Nimmt man fur die Gerbsaure die For-

mel C18 H8 012 ,
so ist die Zersetzung folgende

3 (C18 H8 012 ) -f 6 H 0 = 3 (C14 He O10) + C12 Hia 012 .

Dieselbe Veranderung erleidet die Gerbsaure noch beim Erhitzen mit

concentrirter Kalilosung, wobei indess der Zucker selbst eine fernere Zersetzung

erleidet.

Man hielt die Gerbsaure oder fruher Gerbstoff, Tannin genannt, fur

eine indifferente Substanz. Durch Pelouze wurde ihre saure Natur aufge-

stellt, und Strecker entdeckte das Zerfallen in Zucker und Gallussaure.

Acidum tartaricum. 2Beinfduve.

Sal essentiale Tartari. iOcinftetnfdme.

Man darf nur farblose Krystalle, die sicb an der Luft nicht

verandern und von Schwefelsaure, zweifach sclnvefelsaurem Kali,

Kalkerde und Metallen frei sind, verwenden.
Sie lost sich in anderthalb Theilen kaltem und einem Theile

heissem Wasser.

Die Weinsteinsaure lasst sich weder vortheilhaft noch gut im Kleinen be-

reiten, da ihre Darstellung so viele Handgriffe, Erfahrungen und giinstige Um-

*) Annal. d. Chem. u. Pliarm. Bd. LXXXI, S. 249.

5 *
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stande erfordert, dass selbst unter den Fabriken nur diejenigen, welche im
Besitze der besten Metlioden Rind, mit, Erfolg arbeiten

.

Die Weinsteinsiiure krystallisirt in farblosen, durchsichtigen, schiefen rhom-
bischen, mit zwei Flachen zugeschiirl'ten Saulen mit abgestumpften Seitenkanten,

oder in sechsseitigen, mit drei Flachen zugescharften Prismen von 1,7 specif.

Gew.
;
aus gefarbten Mutterlaugen entstehen meistens grossere einzelne Krystalle,

wahrend bei dem ferneren Reinigen aus den fast farblosen Losungen mehr
krystallinische Krusten entstehen. Die Weinsteinsaure ist im reinen Zustande

ganz luftbestandig
,
sie zieht weder Wasser an, nocli verwittert sie. Ein Ge-

halt. an Schwefelsaure, der sekr leicbt daran haftet, macht sie in der Luft feucht

und beim Stossen kliimpernd. Die Saure lost sich in iy
2 Theilen kalten

,
und

noch weniger heissen Wassers; ebenfalls in Alkohol. Sie hat einen angeneh-

men, aber stark sauren Gesclimack. Fine verdunnte Losung zersetzt sich unter

Schimm elbildun g.

Bei der Priifung der Weinsteinsaure hat man sein Augenmerk vorziiglich

auf folgende Punkte zu richten. Einen Gehalt an Schwefelsaure verratli eine

feuchte aussere Beschaffenheit; bestimmter aber die Reaction mit Barytsalzen.

Diese werden, wie auch Kalk- und Strontiansalze, an sich von der Weinstein-

saure gefallt, allein der Niederschlag ist in fiberschfissiger Saure, vorzuglich

aber in Salpetersaure loslich. Man muss deshalb zur Probe immer etwas von

dieser Saure hinzuf'ugen.

Kalk findet man durch Uebersattigen mit Ammoniak und Zusatz eines

kleesauren Salzes. Es entsteht im Falle der Gegenwart von Kalk ein weisser

krystallinischer
,
beim Schutteln mit Flimmern herumtreibender Niederschlag,

besonders so in verdiinnten Losungen, wo der Niederschlag sich erst nach

einiger Zeit bildet.

Schadliche schwere Metalle werden mit Schwefelwasserstoffwasser oder Gas
durch schwarze Niederschliige oder Trubungen angezeigt. Vorziiglich konnten

Blei oder Kupfer von den Gefassen vorhanden sein. Ammoniak giebt mit der

kupferlialtigen Saure im Ueberschuss eine blaue Fiirbung, und Blei auf Zusatz

einiger Tropfen Schwefelsaure einen weissen Niederschlag. Doch kommen so

plumpe Verunreinigungen selten vor. Saures schwefelsaures Kali kann eben-

falls vorhanden sein. Wenn man einen Theil einer solchen Saure im Platin-

tiegel bis zur vollstandig'en Verkohlung erhitzt, so wtirde der Rest, mit Wasser

behandelt, mit Barytsalzen die bekannte Reaction hervorbringen.

Von der Bereitung der Weinsteinsaure, die nun den Handen des Pharma-
ceuten entzogen ist, wollen wir nur das Nothweudigste mittheilen.

Das Material bietet immer der gereinigte W einstein dar, ein in den Weinen
durch langes Lagern sich absetzendes Salz (siehe Tartarus crudus und depu-

ratus). Dieses ist saures weinsteinsaures Kali.

Der Weinstein wird mit Wasser in einem kupfernen Kessel zum Ivochen

gebracht und gestossene Kreide (Marmor, Kalkstein oder Austerschalen) mit

einem Siebloffel hineingestreut. Es entwickelt sich reichlich Kohlensaure, in-

dem die freie Weinsteinsaure sich mit dem Kalke der Kreide zu unloslichem,

weinsteinsaurem Kalke verbindet und die Kohlensaure in Freiheit setzt. Der
schwerlosliche Weinstein geht durch diese Entziehung von Saure in leicht los-

liches, neutrales, weinsteinsaures Kali (Kali tartaricum
)

fiber. Auf 100 Theile

Weinstein werden ungefahr 27 Theile Kreide gebraucht. Es ist deshalb noting,

die Kreide fein zu pulvern, weil sich dickere Stficke aussen mit einer Riude

von weinsteinsaurem Kalke bekleiden und innen unzersetzt bleiben wfirden,

wodurch sie nachher einen nutzlosen Verlust an Schwefelsaure veranlassen und

eine zu grosse Last von Gyps erzeugen wfirden. Sobald die Zersetzung voll-

standig gescliehen ist, wird • entweder der Niederschlag von der Losung durch
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Leinwaud gesobieden, oder die fernere Fallung unmittelbar in demselbcn Kessel

vorgenommen. Gewohnlich bedient man sieh des Chlorcalciums, um das neu-

trale weinsteinsaure Kali in der Siedhitze in weinsteinsaui’en Kalk und losli-

ehes Chlorkalium zu zersetzen. Diese Metlxode leidet nur an dem Yorwurfe,

dass der alkalische Bestandtheil des Weinsteins ganz verloren geht, indem er

in ein durchaus unbrauchbares Salz
,
das Chlorkalium

,
iibergeht. Ich glaube,

dass man sich mit Yortheil des roken essigsauren Kalkes zu dieser Zersetzung

bedienen konnte, indem hier auf der einen Seite unloslicher weinsteinsaurer

Kalk, wie oben, auf der anderen essigsaures Kali, ein sehr werthvolles Product,

was in grossen Mengen verbraucht wird, erzeugt wird. Wenn nun auch zu-

gegeben werden kann, dass die Menge der fabrikmassig erzeugten Weinstein-

saure ungleich grosser ist, als das Bediirfniss an gleickzeitig zu gewinnendem
essigsauren Kali, so kann auch andererseits nicht gelaugnet werden, dass der

ganze Bedai'f an essigsaurem Kali auf diesemWege sehr vortkeilhaft beschafl't

werden konne, indem man den sonst verloren gehenden basischen Bestand-

theil des Weinsteins gewinnt, der ini anderen Falle durch gereinigte Pott-

asche hatte miissen ersetzt werden. Zu bemerken ist, dass das auf diesem

Wege gewonnene essigsaure Kali sehr rein, namentlick frei von salz- und

schwefelsauren Salzen sein wird, die ibm immer, wenn es aus Pottasclie berei-

tet wird, folgen.

Eine andere Methode, das Kali zu gewinnen, besteht darin, das losliche

weinsteinsaure Kali, nackdem es von dem weinsteinsauren Kalk getrermt ist,

mit Gyps aus einer vorhergehenden Operation zu kochen, wodurch es sich

in unloslichen weinsteinsauren Kalk und losliches schwefelsaures Kali zersetzt.

Durch Coliren werden beide getrennt, und das schwefelsaure Kali aus der

Losung durch Eindampfen und Krystallisiren gewonnen. In dieser Art ist

das Kali immer nutzbarer verwerthet, als wenn man es zu Chlorkalium ver-

arbeitet, was weder in den Gewerben, noch in der Pkarmacie eine nutzbare

Anwendung findet, und als Fallungsmittel zur Alaunlabrication sehr niedrig

bezahlt wird.

In jedem Falle erhalten wir unloslichen weinsteinsauren Kalk, der durch Ab-
spiilen mit Wasser von den an ihm haftenden loslichen Salzen (Chlorkalium oder
essigsaures Kah) befreit wird. Dieser Korper wird nun mit Schwefelsaure zersetzt.

Die Schwefelsaure wird mit sechs bis acht Theilen Wasser verdiinnt
,
und mit

dem noch feuchten weinsauren Kalke langere Zeit digerirt oder einige Minuten
gekocht. Die Schwefelsaure verbindet sich mit dem Kalke des weinsteinsau-
ren Kalkes zu schwerloslichem schwefelsauren Kalk oder Gyps, und die in

Freiheit gesetzte Weinsaure lost sich in dem vorhandenen Wasser. Ein Theil
Schwefelsaurehydi-at reieht zur Zersetzung von 2,6 Theilen weinsteinsauren
Kalkes bin. Auf die Menge dieses Korpers, die man aus 5 Theilen Wein-
stein erhalt, nimmt man gewohnlich 6 Theile concentrii-te Schwefelsaure.

Die Losung der Siiure wird durch ein Colatorium oder einen Spitzbeutel
von dem Gypse getrennt, und dieser mit Regenwasser nachgewaschen. Mit
dem Waschwasser wird bei einer spateren Operation die Schwefelsaure ver-
dunnt.

Die saure filtrirte h liissigkeit, wclche jetzt eine Auflosung von Weinstein-
saure und etwas Gyps in vielem Wasser vorstellt, wird im Grossen in bleier-

nen oder kupfernen Pfannen bei ganz gelindem Feuer bis zur diinnen Syrups-
dicke abgedampft, dann 24 Stunden lang an einen kiihlon Ort gestellt, damit
aller wahrend des Abdampfens ausgeschiedene Gyps sich absetze, und, nach-
dem sie von diesem durch Abgiessen und Coliren befreit worden

,
auf einem

schwach geheizten Sandbade oder einer warmen Stello eines gcheizton Ofens
der lerneien allrnaligen Verdunstung iibei'lassen, wodurch sich die Weinsaure
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in klaren Krystallen absctzt. Man liisst bo lange stehen
,

als die Krystalle
noch waehsen, nimmt sie zuletzt heraus, spiilt sie etwas mit reinem Wasser
ab und trocknet sie an freier Luft auf Loscbpapier. Die riickstandige Fliis-

sigkeit iiberlasst man aufs neue dem langsamen Verdampfen und der Krystal-

lisation
,

so lange noch etwas krystallisiren will. Erscheinen die Krystalle
gelb, so rniissen sie durch Urn krystallisiren gereinigt werden, nachdem man
die Losung mit etwas Pulver von frisch gegliihten Holzkohlen entfarbt hat.

Man gewinnt auf diese Art 72 bis 78 Procent von dem angewendeten Wein-
stein an Saure.

Sehr wesentlich ist es, bei der Zersetzung des wreinsteinsauren Kalkes die

richtige Menge Schwefelsaure anzuwenden. Sie muss eine Kleinigkeit mehr
betragen, als zur Zersetzung eben unentbehrlich ist. Wird zu wenig Schwefel-

saure angewandt, so lost sich weinsteinsaurer Kalk in der freien Saure auf,

und diese verliert dadurch die Krystallisirbarkeit. 1st zu viel Schwefelsaure

vorhanden
,
so wirkt sie zersetzend auf die Weinsteinsaure und farbt, beson-

ders beim Erwarmen
,

die Lauge braun. Im ersten Falle setzt man etwas

Schwefelsaure zu, wodurch Gyps gefallt wird, im letzteren etwas weinstein-

sauren Kalk, wodurch ebenf'alls Gyps entsteht.

Die Weinsteinsaure besteht aus 8 Atomen Kohlenstofif (48), 4 Atomen
Wasserstoff (4) und 10 Atomen Sauerstoff (80), ihr Atomgewicht ist also 132.

Sie ist eine zweibasische Saure, d. h. sie erfordert, um 1 Atom zu sattigen,

2 Atome Basis. Diese 2 Atome Basis konnen zur Halfte oder ganz durch
Wasser ersetzt werden. Dieser letzte Fall tritt nur bei der krystallisirten

Saure ein, welche auf 1 Atom wasserleere Saure (132) 2 Atome Wasser (18)

enthalt, also die Zahl 150 hat. Wird nur 1 Atom der Basis durch Wasser
ersetzt, so entstehen die sauren oder sogenannten doppelt weinsteinsauren

Salze, wie z. B. der Weinstein, und sind beide Atome einer starkeren Basis

vorhanden, so sind dies die sogenannten neutralen Salze.

Sind die beiden Atome der Basis zwei verschiedene Oxyde
,

so entstehen

daraus die Doppelsalze, wie z. B. der Tartarus natronatus. Man sieht leicht

ein, dass diese verschiedenen Reihen von Salzen vollkommen gleichartig zu-

sammengesetzt sind, in Betreff des Sauerstoffs, der in der Saure und den Ba-

sen enthalten ist; der Unterschied besteht nur in dem Umstande, dass das

Wasser, als die schwachste aller Basen, die sauren Eigenschaften der Saure

nicht neutralisiren kann, und diese deshalb mehr hervortreten. Dieses findet

daher auch bei der krystallisirten Saure, wo nur Wasser vorhanden ist, am
starksten Statt, und bei den sauren Salzen, wo die Halfte der Basen durch

eine wirkliche Basis ersetzt ist, in geringerem Grade.

Adeps suillus. @dnpciitcfcl)ina(,(.

Es soil nur das gut ausgewaschene angewendet werden.

Die richtige Vorbereituug und Einsammlung des Schweineschmalzes ist

fur den Apotheker ein sehr wichtiger Gegenstand. Die beste Zeit des Jahres

sind die Monate Januar oder Februar, weil in denselben das Fett eine viel

grossere Consistenz hat, als in den heissen Monaten des Jahres. Offenbar

hat die kaltere Jahreszeit durch die vermehrte Respiration bei der dichteren

Luft den Einfluss, dass das abgesetzte Fett weniger wasserstoffhaltig und da-

gegen kohlenstoffhaltiger wird, weil der Wasserstoff bei dem Respirationsact
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als bei dieser Temperatur init der grosseren Affinitat zu Sauerstofl' bcgabt,

zueret mit dem Sauerstofl' in Yerbindung tritt. Das Fett ist, wie man sagt,

ein Genienge von 61-, margarin- und talgsaurem Glyceryloxyd. Von diesen

sind die beiden erstcn die wasserstofl'haltigsten und im Verhaltniss auch leich-

ter sehmelzbaren Verbindungen. Wenn nun auch diese Stofle im Sommer-

und Winterfett gleiche Elementarzusammensetzung haben, so muss doch ein

vermehrter oder verminderter Zutritt von Sauerstofl' die Folge haben, dass

die relativen Verhaltnisse der mehr wasserstoff- oder kohlenstofl'haltigen Ver-

bindungen sich iindern.

Das Sommerfett enthalt mehr olsaures, das Wintertett mehr talgsaures

Glyceryloxyd. Fur den Gebrauch hat dieser Unterschicd die Folge, dass das

Sommerfett zu fliissig ist, dass die daraus bereiteten Salben in heisser Witte-

rung fast sehmelzen, dass man zur Bereitung der Pomade weisses Wadis,

was ungefahr 3- bis 3y2fachen Preis hat, oder Stearinsaure, die ungefahr den

doppelten Preis hat, einschmelzen muss. Es ist deshalb von grossem Interesse,

das ganze Jahr hindurch ein gleiches l'estes Fett zu haben und also auch zur

rechten Zeit seine Einkaufe zu machen.

Das Schweinefett selbst ist nun wieder verschiedener Art, je nach dem
Theile des Korpers, von dem es abstammt. Die aussere Fetthillle des Schweins,

welche den ganzen Korper, besonders aber Riicken und Seiten umgiebt, ist

viel leichter schmelzbar, als das im Inneren des Korpers lengs den Rippen abge-

setzte Fett. Letzteres oder das Lendenfett, die Fliessen, ist vorzugsweise zum
pharmaceutischen Gebrauche geeignet, und man verschaffe sich deshalb vom
Metzger diese langen zusammenhangenden Stiicke Fett, urn sie selbst auszu-

schmelzen. Man trennt zunachst mit einem Messer alle noch darauf haften-

den rohen und fleischigen Theile, so wie auch Haute, die es bedecken, schnei-

det es in kleine wiirfelformige Stiicke, wascht diese mit Wasser, bis es farb-

und geruchlos ablauft, und setzt sie in einem verzinnten kupfernen Gefasse

auf ein gelindes und etwas entferntes Kohlenfeuer Man riilirt nun das Fett

um, bis es aus dem weissen und milchartigen Zustande vollkommen klar und
durchsichtig geworden ist, was die Entfernung des zvvischengelagerten Was-
sers anzeigt.

Xun lasse man es durcli ausgespannte dichte Leinwand laufen und riihre

es so lange gelinde um, bis es weiss und undurchsichtig geworden ist. Dies

kann entweder in den steinernen Topfen selbst geschehen, in denen es auf-

bewahrt werden soli, oder in einer grossen Scliiissel, aus der man es, noch
eben fliissig genug, in die steinernen Gefasse eingiesst und hierin ganz erstar-

ren lasst.

Ohne dies entstehen durch die Zusammenziehung des Fetts beim Erstarren

Spalten, welche der Luft reichlichen Zutritt ins Innere gestatten und dadurch
das Ranzigwerden begiinstigen. Wollte man bis zum volligen Erstarren riih-

ren, so wiirde man eine noch grossere Menge Luft einriihren, die nun nicht
mehr entweiehen konnte, und dasUebel dadurch noch vergrossern. Man muss
deshalb zur rechten Zeit mit dem Riihren aufhoren, damit das Fett noch Be-
weglichkeit der Theile genug besitze, um sich dicht, ohne Zwischenlagerung
von Luft, giessen zu lassen.

Ohne diese Vorsicht scheidet sich auf derOberflache eine Menge olartiges
Fett aus, welches dem Ranzigwerden sehr unterworfen ist, und durch dessen
AusscheidungdieConsistenz des Fettes ungleich wil d. Nachdem auf diese AVeise
die grosste Menge und das reinste Fett gewonnen worden ist, bringt man die
membranosen noch iibrigen Stiicke, die Grieben, wieder auf das Feuer, lasst

sie etwas warmer werden und presst sie nunzwischcn crwarmten Flatten stark
aus. Dieses Fett ist etwas gefarbt, hat auch wohl etwas Geruch, ist aber im-
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mer noch zur Bereitung gefarbter Salben und Pflaster, wie Uiujt. Pecliculo-

rum, - mercuriale
,
Emplastrim Matris, -mercuriale, -Meliloti unrl ahnlicher

vollkommen gut.

Das so bereitete Fett halt sich, an einern kiihlen Ort aufbewahrt, sehr
lange, ohne ranzig zu werden; sicherlioh kann man denVorrath fur ein gan-
zes Jahr so einthun.

Das Schweinefett macht jedes andere weiche Fett ganz entbehrlich, und
nur, um dem Aberglauben des Volkes nachzugeben, bereitet man noch hier

und da Fett von Gansen, Hasen, Pferden, Baren, denen lacherlicher Weise
besondere Heilkrafte zugeschrieben werden. Freilich erhalten an den meisten

Orten aueh jetzt schon die Landleute fur diese Dinge Schweinefett aus ver-

schiedenen Topfen
;
insbesondere dienen die ranzigen und gelblichen Fett-

sorten zu diesen Zwecken.

Die Jodsalbe verlangt vor alien ein reines, nicht ranziges Fett, wenn sie

nicht gelb werden soil. Man schmilzt- wohl im Laufe des Jahres kleine Men-
gen Fett mit grosser Sorgfalt einzig zu diesem Zwecke aus und bewahrt sie

in einem besonderen kleinen Porcellangefasse auf.

Aether, blether.

Aether sulphuricus. Naphtha Vitrioli. ©dpncfeldtbev.

Er muss klar und farblos, frei von Sauren sein und sich voll-

standig verfliichtigen, so dass Leinwand, damit getrankt, nach

dem Yerdampfen des Aethers keine Spur einer riechenden Sub-

stanz zuriickbehalt.

Das specif. Gewicht desselben darf nicht liber 0,728 sein.

Er ist an einem kalten Orte in nicht zu grossen, sehr gut vei’sclilossenen

Gefassen aufzubewahren.

Die Bereitung des Aethers ist sachgemass dem Apotheker erlassen, jiach-

dcm sie noch in voriger Ausgabe aufgenommen war.

Da schon allein die Bestimmung des specifischen Gewichtes die Reiuheit

des Aethers erkennen lasst, so ist bei diesem Korper an verborgene, schwer

zu entdeckende Fehler nicht zu denken. Wenige Korper konnen so leicht

auf ihre absolute R.einheit gepriift und festgestellt werden.

Die Bereitung des Aethers geschieht vortheilhaft im Grossen und wegen
der Feuergefahrliclikeit dieser Arbeit in besonders dazu eingerichteten Loka-

len, iibrigens aber ganz nach denselben Verhaltnissen und Metboden
,
wie der

Apotheker dieselben in seinem Laboratoi-ium zu machen pflegte. Das durch

vielfache Praxis bestatigte Verhaltniss der Bestandtheile des ersten Einsatzes

sind 5 Gewichtstheile hochst rectificirter Weingeist und 9 Theile englische

Schwefelsaure, weiche rasch in einem gusseisernen Grapen, der in kaltem

Wasser steht, gemischt und nach der Abkiihlung in die Destillirgefasse ge-

bracht werden. Diese sind im Kleinen eine glaserne tubulirte Retorte

in einem Sandbade, und im Grossen eine bleierne in einem eisernen Kessel

dicht anschliessende Blase. Man wahle die tubulirte Retorte von moglichst

gleichmassiger Glasdicke, frei von Steinchen und Blasen, und die insbeson-

dere im Gewolbe am Tubulus nicht zu diinn von Glas ist und eine richtige

Form vor Biegung des liaises hat.
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Pie Retorte wil'd in einSandbad eingesetzt, und dieses auf einem passen-

deu Wiudofen mit geschlossenem Feuer und Kauchabzug in’s Kamin erwarmt.

Pie Sandschicht unter der Retorte nehme man nur Va Zoll lioch. Purch den

Fi 16>
Tubulus der Retorte geht

luftdicht eine diinn e Blei-

rohre von 3 bis 4 Linien

ausserem Purchmesser, wel-

che sich ausserhalb bis zu

einena auf einem Stative ste-

henden, mit einem Abfluss-

babn versehenen, cylindri-

scben Blechgefasse erstreckt,

• mit dem sie durch eine

Kautschuckrohre in Yerbin-

dung gesetzt ist. Man ver-

meide bei dieser, durch Zer-

brechen eines Tbeils immer
gefahrlich werdenden Arbeit

die Anwendung alter zer-

brechlichen Gegenstande.

Icb ziebe ferner vor,

bei dieser Zusammenstellung

des Apparates die Bleirohre

etwas iiber dem Niveau der

Fliissigkeit aufhoren zu las-

sen, damit man immer den Strahl des einfliessenden Weingeistes beobachten

und sicb durch einen Blick von der vollstandigen Wirksamkeit des Apparates

iiberzeugen konne. Obne diese Vorsicbt siebt man erst nach liingerer Zeit

am Steigen und Fallen des Niveaus der Fliissigkeit, dass der Zufluss nicht

gehorig regulirt ist, und es ist dann leicbt moglich, dass das Aethergemenge
bereits eine falsche Miscbung angenommen habe.

Man kann in dieser Art auch leicbt die Picke des abliiessenden Strahls

von Aether und Wasser mit dem des zufliessenden Weingeistes vergleichen

und letzteren mit dem ersteren durch Preben des Hahns gleich macben.

Zwei beim Anfange des Siedens angeklebte Streifcben Gummipapier be-

zeicbnen die Hohe des Niveaus, wie es im Verlauf der Pestillation beizu-

bebalten ist.

Aetherdestillation.

Eine andere nocb einfacbere Art, den Weingeist zufliessen zu lassen, be-

steht darin, die durch den Tubulus gebende Bleirohre mit sanfter Biegung
nach aussen zu leiten, sie am Ende mit einem angelotheten Blechtrichter zu
versehen, und in diesen unmittelbar den Strom des Weingeistes aus dem Wein-
geistbehalter zu leiten (Fig. 17). In diesem Falle ist der Weingeistbebalter
ganz frei vom Apparate; man kann ihn entfernen und ihn wieder fullen, und
die Regulirung des Strahls ist noch leichter, weil sie freier und naher beob-
achtet werden kann.

Arbeitet man mit undurchsichtigen Gefassen, so muss man die Zufluss-

rohre wieder abwarts, bis unter das Niveau der Fliissigkeit, herabsteigen las-

sen und von hieraus mit einer weiten glasernen Robre, in die der Weingeist
fliesst, aufwarts fortsetzen. Pie Zuflussrohre ist dann zugleicb der Anzeiger
des Standes der Fliissigkeit. Per Papierstreifen wird alsdann auch an diese
Rohre geklebt. Bei grbsserem Betnebe macbt man die Ileizung ausserhalb
des Laboratoriums

,
damit in einem unglucklicbcn Falle keine Entziindung

verschiitteter oder ubergekocbter Fliissigkeiten stattfindcn konne.
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Die Abkiihlung der Dampfe muss sehr vollstandig sein. Der Kiihlapparat J
muss zuletzt ganz offen in die Luft ausgclien, damit unter keinen Umstanden II

innerer Druck der Dampfe ent- I

stehen konne, die bei der gerin- I
gen Starke der Retortenwande I
und ihrer grossen Flache unver- I

meidlich zu einer Sprengung fuh- i

ren wiirden. Die Abkiihlung in rl

Kolben ist durchaus zu verwer- 1
fen, weil der Kolben sehr schwer J

oder gar nicht ganz unter Was- H

ser gehalten werden kann, und
weil er im Verhaltniss zu sei-

nem Inhalte zu wenig Wand- I

flache darbietet. Unter alien I

Umstanden muss er tubulirt sein

und durch eine weite Glasrobre 9

die nicht condensirten Dampfe
in einen ferneren Kiihlapparat,

der im einfachsten Falle eine

mit kaltem Wasser oder Schnee I

umgebene Flascheist, leiten. Der I

Kolben hat aber immer den Nach- I

theil, dass er die ganze Menge I

Aetherdestillation. des Destillates nicht fassen kann,

und dass also von Zeit zu Zeit I

dasselbe eutleert werden muss. Dies geschieht entweder stossweise durch den

Druck der Dampfe, wenn die Ableitungsrohre bis auf den Boden des Kolbens

reicht, oder man nimmt den Tubulus nach unten und lasst freiwillig ablaufen.

In diesem Falle aber kann man den Kolben nur sehr schwierig abkiihlen, da

er nicht in einem mit Wasser gefiillten Gefasse liegen kann. Das Kiihlwasser

muss also iiber den Boden abfliessen. Ich wundere mich, in Werken fiber

pharmaceutische Chemie solche mangelhafte, in der Construction verfehlte

Apparate durch Zeichnungen erlautert und empfohlen zu sehen. Das Kiihl-

gefiiss soil wenig cubischen Inhalt und viel Wande haben. Der leere Inhalt

desselben bedingt immer einen Verlust an nicht condensirtem Dampfe beim

Oeffnen desselben. Diese beiden Bedingungen leistet nur die Form der Rohre.

Zur Rohdestillation des Aethers kann man sich aller Arten von Rohren bedienen.

Glasrohren miissen ziemlich lang sein, da sie die Warme langsamer leiten als

metallene. Sie wird nach Art des vielfach abgebildeten Gottling'schen Kiih-

lers durch ein Blechrohr geleitet und durch einen ununterbrochenen Stralil

kalten Wassers, der der abfliessenden Fliissigkeit entgegensteigt, kalt gehalten.

Eine bleierne oder zinnerne Rohre, von % bis 1 Zoll ausserem Durch-

messer und in mehreren Ringen in ein Halbohmfass als Schlange eingesetzt,

giebt zu diesem Zwecke einen sehr wohlfeilen und vollstandigen Kiihlapparat.

Behufs der Rectification miisste diese Kiihlrohre aus Zinn bestehen. An das

Elide, wo sie aus dem Fasse heraustritt, lasst man eine kleine Blechscheibe

mit vorher geschlagenen Nagellochern am Rande herum anlothen, ifillt nun

die Stelle zwischen dem Fasse und dieser Scheibe mit einem festen Glaserkitte

aus Kreide und Leinol aus und nagelt darauf die Scheibe mit kleinen Niigeln

an das Fass fest. Es entsteht dadurch ein vollkommen wasserdichtcr Schluss.

Die einzelnen Ringe, deren funf vorhanden sein konnen, halt man mi

zwischengeschobenen Holzpflocken, oder angelotheten Blechsti liicn
,
"k

Fig. 17.
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Fig. 18, auseinander. Eii\e solche Kiihlschlange geniigt bei entsprechendem

Wechsel des warmen Wassers fur die grosste Destination, die in einem phar-

maceutischen Laboratorium vorkonimen kann.

Nachdem alles so zugerichtet ist, ziinde man das Feuer unter der Sand-

capelle mit dem friihesten Morgen an.

Sekr wesentlich ist ein vorsiehtiges lang-

sames An warmen. Wegen der Lang-

samkeit, womit ein Sandbad die Warme
durchlasst, treten die Erscheinungen

eines zu starken Feuers erst spat nacli

demselben ein. Man kann deshalb leicbt

von der Tragheit, womit die Operation

in Gang kommen will, verleitet werden,

das Feuer zu stark zu geben. Tritt end-

licli die Wirkung des Feuers zu stark

ein, so liisst sie sicb eben sowenigdurch

plotzliches Iderausziehendesselben augen-

blicklich einhalten, sondern sie dauert

noch eine geraume Zeit fort. Das beste

Aethergemenge lasst sicb durcb eine zu

rasche Erbitzung verderben, indem durcb die Aetberdampfbildung nur eine

.gewisse Menge Warme entfernt wird, wahrend der Ueberschuss zu Erhitzung

der Fliissigkeit dient. Es unterscbeidet sicb wesentlich von dem Kochen einer

.unzersetzt destillirenden Flussigkeit, wieWasser, fertiger Aether und Weingeist,

wo eine vermehrte Zufubr von Warme nur eine vermebrte Verdampfung ohne

Erhohung des Siedepunktes bewirkt. Beim Aethergemenge entstebt der Aether

erst in hoberer Temperatur und nimmt eine gewisse MengeWarme als Dampf
hinweg. Tritt noch mehr Warme ein, so erhoht sicb die Temperatur des Ge-

menges, die Affinitaten verandern sicb, und die Operation nimmt einen ande-

ren Gang an. Die oxydirende Kraft der Scbwefelsaure, oder, wenn manlieber
will, die reducirende der wasserstoffhaltigen Korper wird gesteigert, scbweflige

Saure reichbcb gebildet, und die Masse wird zahe, braun, und wegen vermin-

derter Beweglicbkeit werden die einzelnen an den Boden gelangenden Scbicb-

ten uberhitzt und verkoblt, und ein unertraglicb nach scbwefliger Saure, Wein-
61 riechendes Product wird in geringer Menge erbalten. Aus diesem Grunde
muss man die Einleitung der Destination mit der grossten Sorgfalt uberwachen
iund keinen Augenblick durcb zu beftiges Feuer die bezeicbnete Gefahr hervor-

rufen. Es ist weit besser, im Anfange eine haljae Stunde Zeit, als spater das

.ganze Product der Arbeit zu verlieren. Sobald das Kochen angefangen hat

and das ubergehende Destillat stark nach Aether riecht, offne man anfangs

schwach den Hahn des Weingeistbehiilters und lasse langsam zufliessen, regu-

lire diesen Zufluss allmalig so, dass bei einem gieichmassigen Feuer und leb-

haftera Aufwallen aus der Mitte das Niveau der Flussigkeit constant gebal-

ten werde. Bei gutem Gange gehen Aether und Wasser sehr bald getrennt
bber. In einer glasernen Kuhlrohre sieht man deutbcb, wie sicb das Wasser
zuerst und eine Strecke dahinter der Aether verdicbtet und beide nun ge-

trennt, wie Wasser uber eine olige Flache, herabfliessen.

Sehr bald aber hort dies schone Veibaltniss auf, und es geht wieder so
viel Weingeist mit uber, dass Aether und Wasser dadurch vereinigt werden.
Von nun an andert sicb in der ausseren Erscheinung wenig mehr imVerlaufe
der Operation, dagegen wird das Destillat immer geringhaltiger an Aether, so
dass man endlich genothigt ist, dieselbe ganz zu unterbrechen. Da aber die

Schwefelsaure noch vielen Weingeist enthalt, zum Theil gebunden als Aether-

Fig. 18 .

Bleierne ROhlsehlange fQr Aether.



Aether.

schwefelsaure, so ist es vortheilhaft, gegen Ende statt des Weingcistes die
||

Halite von der Schwefelsaure warmes Wasser naohfliessen zu lassen, und die I

Destination, bei gewechseltem Vorleggefasse, so lange fortzusetzen
,

bis das 1

Destillat nicht melir brennbar ist. Man erhalt auf diese Weise einen stark
|

nach Weinol riechenden verdiinnten Weingeist, den man nach bekannten
Methoden rectificiren und starker maclien kann. Man fiigt ibn zu diesem n

Zwecke dem Weingeist bei, welchen man bei der Rectification des rohen
j

Aethers ebenfalls als unangenehmes Nebenproduct erhalt.

Uebrigens findet man bei Anwendung des obigen Verhaltnisses von 5 Wein-
|

geist zu 9 Schwefelsaure, dass die Destination schon mit Entwicklung schwefli- I

ger Saure anhebi. Wenn man nicht bald reichlich Weingeist naohfliessen H

lasst, so wird das Gemenge bald schwarz und zur ferneren Destination unge- I

eignet. Es ist deshalb auch das Verhaltniss von 6 Weingeist und 9 Schwefel- I

saure empfohlen wrorden, wobei die Arbeit erfolgreicher und leichter vor sich I

ging. Aber auch hier tritt sogleich schweflige Saure auf. Da durch die Bil- I

dung von schwefliger Saure und Weinol die Menge der Schwefelsaure absolut H

vermindert wird, so ist einleuchtend
,
dass gegen Ende die Aetherbildung I

zuriicktreten miisse. Um das Yerhaltniss der sich vermindernden Schwefel- I

saure einigermaassen wieder herzustellen
,
habe ich mit Erfolg das Aether- I

gemenge von Anfang zu 4 Schwefelsaure auf 3 Weingeist (also von 9 zu 6%) I

genommen und einen Weingeist mit y]2 Zusatz von Schwefelsaure nachlaufen 1

gelassen. Aether und Wasser gingen dabei lange getrennt fiber, und die er- I

haltenen Resultate liessen der Beschaffenheit und Menge nach nichts zu wun- I

schen fibrig.

Der rohe Aether muss unter alien Umstanden rectificirt werden, weil er I

immer schweflige Saure, Weinol, Weingeist und Wasser enthalt. Bei der I

Rectification wird ein sehr verschiedenes Yerfahren angegeben. Um die H

schweflige Saure zu entferneu, bedient man sich des Zusatzes von Alkalien
|

und oxydirenden Stoffen, wie Braunstein, Bleihyperoxyd, doppelt chromsau- 1

res Kali.

Auch wird empfohlen, den rohen Aether unter ofterem Umschfitteln in I

nicht ganz geffillten Gelassen einige Tage stehen zu lassen, damit die schweflige 9

Saure allmalig in Schwefelsaure ubergehe und sich nun um so leichter von I

Basen binden lasse. Ein kleiner Zusatz von Aetzkali nimmt diese Saure ganz I

auf. Um den Weingeist zu entfernen, bedient man sich meistens eines Zu- I

satzes von Wasser und ofteren Schfittelns. Das Wasser nimmt vermoge I

grosserer Verwandtschaft zum Weingeist diesen vorzugsweise auf, allein in I

dem verdiinnten, dadurch entstehenden Weingeiste lost sich eine nicht unbe- I

deutende Menge Aether. Die Waschwasser mfissen deshalb jedenfalls auch I

einer Rectification unterworfen werden, wobei man einen Theil des Wein- I

geistes in einem sehr verdiinnten Zustande zurfick erhalt. Allein diese ver- 9

mehrten Operationen, das oftere Eingiessen und Umgiessen kostet jedesmal I

einen Yerlust an Aether, und man muss darauf sinnen, denselben zu vermei- I

den oder wenigstens zu vermindern. Am besten wascht man den Weingeist,
|

wie S. 88 bei Aether ciccticus genauer beschrieben wird, mit kleinen Mengen 9

wiederholt zugesetzten Wassers aus, und rectificirt fiber Chlorcalcium und I

etwas grobliches Holzkohlenpulver.

Die Rectification des Aethers gesebieht am besten ans langhalsigen Kol- I

ben. Bei diesem sehr fiiiclitigen Korper ist die Hohe des Gefasses kein Hin- I

derniss zu dessen Uebergang, im Gegentheil ist sie ein einfaclies Mittel, die I

weniger flficlitigen Substanzen durch vorlaufige Abkiihlung wieder in das I

Destillationsgefass zuriickzuleiten. Man bringt den Kolben in ein Wasserbad, 1

indem man ihn auf Stroh oder auf ein Drahtgeflecht in einem passenden Ge- I



Aether. 77

tasse setzt. Die Abkiihlung muss bei der Rectification viel vollstandiger sein,

als bei der Rohdestillation, weil nur der fluohtige Kbrper iibergeht, und dieser

bei sehr niedriger Temperatur ausserst reichlicb. Bei zu starkem Feuer konnen

die Aetherdiimpfe durch mehrere Fuss lange Iviihlrohren durchstreichen und

entweiehen. Es ist deshalb auch hier die Regulirnng des Feuers mit der

grossten Sorgfalt zu iiberwachen, da IJngliicksfalle bei der weit grdsseren

Menge des schon fertigen Aethers ungleich bedeutender werden konnen. So-

bald der robe Aether in deni Kolben anfiingt zn kochen, offne man die Feuer-

thiir , um das Feuer etwas zu massigen, und warte nun das in Gangkommen
der Destination eine Zeit lang ab. Das Anfangen der Destination muss aus

deni Grunde so vorsichtig einge'eitet werden, weil bierbei die perraanenten

verschluckten Gasarten sich losreissen und, durch die Aetherdiimpfe vergrossert,

entweichen. Sobald dieser Moment voriiber ist, kann ein ferneres Austreten

von Aetherdiimpfen nur durch ganz unvorsichtiges Heizen veranlasst werden.

>Man stelle sich deshalb eine Mensur mit kaltem Wasser zur Hand, um durch

Eingiessen desselben in das Wasserbad augenblicklich das Aufwallen massigen

zn konnen. Holzkohlenfeuer ist vorzugsweise zu empfehlen, da es eine gleich-

miissige Hitze giebt und in kleinem Maassstabe sich erhalten lasst. Holzfeuer

.giebt zu viel lodernde und flackernde Hitze, Steinkohlenfeuer wiirde in dieser

Beschrankung der Intensitat gar nicht brennen. Man fange den iibergegan-

genen Aether in kleinen, tarirten, schon vorher mit Stopfen verseheneu
Flaschen auf. Sobald eine Flasche voll ist, versehe man sie mit einer fort-

laufenden Rummer und entferne sie aus dem Laboratorium
,
oder stelle sie

in mit kaltem Wasser gefullte Zuber, um einer moglichen Gefahr moglichsl

zu begegnen.

Das Feuer muss nun gegen Ende der Operation verstarkt werden, bis zu-

ietzt das Wasser im Wasserbade kocht und endlich die Destination ganz
stille steht, oder wenigstens aus einem Sieden in ein blosses Verdampfen
iibergeht.

Eine sehr bequeme Vorrichtung zur Rectification des Aethers ist in Fig. 19
abgebildet. Sie zeigt die Retorte, wie sie auf dem Aufsatz des Apparates

Fig. 19. sitzt und durch eine

Glasrohre mit der gros-

sen Kiihlrohre der Kiihl-

tonne in Verbindung
steht. Man kann beim
starksten Feuer im Ap-
paratofen die schwachste

Destination leiten, in-

dem die angebrachten
Hahne (s. meine pharm.
Technik 2. Aufl. S. 75
Fig. 48) eine solche Re-
gulirung erlauben.

Man untersucht das

specif. Gewicht der De-
stillate einzeln bei der

von der Pharmacopoe vorgeschricbenen Temperatur. Der Ge-
brauch von Senksjiindeln ist dabei mit vielem Verluste verbunden,
und man bedient sich lieber kleiner Glaschen, die, bis an einen
bestimmten Strich am liaise, eine bestimmte Menge destillirtes

Wasser derselben I emperatur (14° R.) halten, oder der von mir
angegebenen Wage.

Kectification ilen Aetliers auf dem Apparat.
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Die Pharmacopoe fordert das specif. Gewicht von 0,728 oder um 3 Ein-
lieiten der dritten Decirnale holier als die vorige Pharmacopoe. Diese Nach-
siclit ist dankend anzuerkennen, da der Aether doch niemals rein angewendet
werden kann und die Erzwingung der aussersten specif. Gewichte eine be-

stiindige Quelle von Unannehmlichkeiten zwischen Apotheken und den Revi-
soren abgab.

Der Aether, Scliwefelather, Aether sulphuricus , ist eine farblose, diinn-

fliissige, leiclit verdampfbare
,
vollkommen fliichtige Fliissigkeit von eigen-

thumlich geistigem und bitterem Geschmacke und Geruche, ohne alle Wirkung
auf Pflanzenfarben, und Nichtleiter der Elektricitiit.

Sein specif. Gewicht bei seinem Siedepunkte verglichen mit destillirtem

Wasser bei seiner grossten Dichtigkeit (-j- 3,2° R.) ist 0,69839; bei 19,2° R.

0,711, bei -1-16° R. (20° C.) 0,7154. Sein Siedepunkt bei raittlerem Barometer-
stande von 28 Zoll 1 Linie Pariser -(- 28,4° R. (35,5° C.).

Er ist im kochsten Grade leicht entziindlich und brennt mit leuchtender,

bei geringem Luftzutritte russender Flamme. Sein Dampf, mit atmospharischer

Luft oder Sauerstoff gemengt, verursacht entziindet die heftigsten Explosionen.

Man hat sick davor fast noch melir zu hiiten, als vor der Entziindung des

Aethers. Wird Aether im Laboratorium verschiittet, etwa durch Zerbrechen
einer Flasche, so kann der mit der Luft gemengte Dampf sich in jedem
Herde ruckwarts entziinden und eine Explosion oder Feuersbrunst veranlassen.

Man muss deshalb immer damit sehr vorsichtig umgeben, niemals Abends bei

Lichte einfassen, oder, wenn dies nicht vermieden werden kann, die Operation

im Freien thun, und das Licht in einige Entfernung stellen, auch immer
einen mit Wasser gefullten Eimer zur Hand stehen haben. Man bewahre
den Aether auch nicht in grossen, sondern in mebreren kleinen etwa nur
zwei Pfund haltenden Flaschen. Champagnerflaschen eignen sich wegen ihrer

Starke und der guten Form des Halses sehr gut. Korkstopfen sckliessen

meistens besser als Glasstopfen. Die gefullten Flaschen setze man in einen

Fasten mit Abtheilungen, so dass jede allein steht, der Fasten ist noch einmal

mit einem Deckel bedeckt. Hat man im Feller eingeschrotene Vertiefungen,

so versehe man diese mit einer eisernen Tkiir und bewahre darin den Aether.

Die Priifung des Aethers kann folgende Punkte betreffen:

Das specif. Gewdcht bestimme man nur bei der richtigen Temperatur,

denn da der Aether sich durch Warme stark ausdehnt, so macht ein kleiner

Unterschied in der Temperatur schon viel im specif. Gewichte aus. Senk-

spindeln sind nicht gut anzuwenden, sondern weit besser kleine mit Glasstop-

seln versehene Glaschen.

Der Aether muss vollkommen neutral sein. Er nimmt leicht eine saure

Reaction an, und ist in halbgefiillten Gefassen bei weitem nicht so unveran-

derlich als starker Weingeist. Der so verdorbene Aether muss zur Rectification

zur Seite gestellt werden. Ueberhaupt kann man in demselben Raume des

Fellers einen Frug halten, um allenfallsige Abfalle atherischer Reste bis zum
Winter aufzubewahren. Man erhalt solche bei der Bereitung der atherischen

Extracte, der Gerbsaure, halbentleerten Flaschen und bei iihnlichen Vor-

kommnissen.

Man bezeiclmet diesen Frug mit Aether impurus.

Der Aether muss vollkommen fliichtig sein. Die Probe darauf macht man
leicht, wenn man etwas Aether auf einer Glasscheibe verdunsten lasst. Enthalt

der Aether Weinol, so riecht die Stelle nach dem Verdunsten stark danach,

ebenso nach dem Verdunsten in der Hand.

Der Aether soil keinen Weingeist enthalten. Bei dem angegebenen specif.

Gewichte kann er nicht viel Weingeist enthalten. Gewohnlich wird angegeben,
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class das Wasser 1
10 Aether auttfise, oder, was dasselbe ist, class 1 Theil Aether

in 10 Theilen Wasser loslich sei. Dies ist nach meinen Versuchen nieht rich-

tig. Wenn man Aether von 0,7244 specif. Gewichte mit einem gleichen Volum
Wasser schiittelt, so giebt er 10 bis 11 Proc. von seinem Volum an das Wasser

ab. Man hat daraus gesehlossen, dass er in der zehnfachen Menge Wasser

loslich sei. Man hat aber nicht bedacht, dass ein Theil Wasser an den Aether

und ein Theil Aether an das Wasser iibertritt, und dass, wenn anfangs reiner

Aether sicli im Wasser liist, gegen Ende wasserhaltiger Aether gelost werden

muss, und umgekehrt, dass sich atherhaltiges Wasser in reinem Wasser lost.

Ein ahnliches Verhiiltniss werden wir bei dem Essigather bemerken und ge-

nauer untersuchen. Will man die Loslichkeit des Aethers in Wasser priifen,

so muss man reinen Aether in eine gewogene Menge Wasser eintropfeln und

umschutteln, bis kein Aether mehr gelost wird, einen Ueberschuss aber ver-

meiden. Solche Versuche zeigten mir, dass der Aether viel unloslicher in

Wasser ist, und in zwei Versuchen waren 18,8 und 19,7 Theile Wasser zur

Liisung nothig. Da Wasser mehr Aether lost als umgekehrt, so muss beim

Scbiitteln von Wasser mit Aether das Volum des Wassers zunehmen, und

jenes des Aethers abnehmen. Der nicht geldste Aether schwimmt mit schar-

fer Begranzungsflache auf dem Wasser.

Fig. 20.

Man priift dies Verhaltniss in dem sogenannten Scliuttelglaschen. In einem

cylindrischen Glasrohrchen sind erst 10 CC. Wasser mit einer Pipette einge-

lassen und die Oberflache markirt, dann nochmals 10 CC.

Wasser und die zweite Oberflache ebenfalls markirt. Die

obere Entfernung theilt man in 100 gleiche Theile, welche
dann Procente des Volums einer Abtheilung sind. In der

Zeichnung sind nur Zehntel angedeutet. Bei der Priifung

fiillt man den unteren Theil der Robre bis an denNullstrich

mit destillirtem Wasser, dann den oberen bis an den Zehner-

strich (resp. 100) mit Aether, setzt einen dicht schliessenden

Kork auf, schiittelt kraftig um und stellt zur Scheidung ru-

hig bin. An der Beriihrungslinie von Aether und Wasser
best man die Procente des vom Wasser aufgenommenen
Aethers ohne Weiteres ab. Es ist dies eine praktische Probe,

die genau in derselben Form ausgefiihrt werden muss, wenn
die Resultate vergleichbar sein sollen. Bei Anwendung von
2 oder 3 Volum Wasser gegen 1 Volum Aether bekommt
man ganz andere Zahlen. Bei gutem Aether ist der Verlust

an ein gleiches Volum Wasser 10 Proc. Aus einem Gem enge
von 1 Aether und 3 Weingeist wird noch etwas Aether ab-

geschieden, bei 4 Weingeist aber gar nicht mehr.

Enthalt der Aether schweflige Saure, so wird diese schon im Allgemeinen
bei der Reaction mit Lackmuspapier als Saure erkannt worden sein, um so

mehr, als dann auch immer etwas Schwefelsaure vorhanden ist, die sich noch
deutlicher durch ihre Reaction als Saure, und mit Barytsalzen in dem damit
geschiittelten Wasser zu erkennen geben wird.

SctiOttelglasclicn zur
Aethtrprobe.

Selbst gut rectificirter Aether, der frisch nicht die geringste Spur irgeud
einer schwefelhaltigen Verbindung zeigte, giebt, langere Zeit in nicht ganz vollen

und weniger gut verstopften Flaschen aufbewahrt, eine schwache Trixbung
mit Barytsalzen. Wahrscheinlich ruhrt diese Reaction von der Zersetzung
einer kleinen Menge mit iibergegangenen atherschwefelsauren Aelherols (Wein-
61s) her. Sie ist in praktischer Beziehung von keiner Bedeutung und hindert
nicht, die Anwendung des Aethers. Nur wenn der Niederschlag von schwefel-
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saurem Baryt augenblicklich beim Zusatze des Barytsalzes entstande und sich
absefzte, miisste man den Aether einer Rectification unterwerfen.

Wir haben nun nocli auf die Theorie der Aetherbildung iiberzugehen, was
allerdings ein etwas sehr verwickelt.es Capitel ist, wegen der vielen Vorur-
theile, welclie sich fiber gewisse Thatsachen festgesetzt haben. Es ist auch
ein ganzes Gebiiude'von Irrthiimern darauf gegriindet worden und dasselbe

stimmt unter sich sehr gut, sobald man die Grundlagen desselben als fest an-

nimmt; allein diese Grundlagen sind ganz entschieden falsch.

Bei der Darstellung physischer und chemischer Wahrheiten ist im Ganzen
der richtige Weg, mit der wahren Theorie zu beginnen und die geschicht-

liche Darstellung nacbfolgen zu lassen. Bei der Aethertheorie sind wir nicht

in der Lage, eine bestimmte Theorie als die richtige zu bezeichnen, und wir

rniissen deshalb, von dem obigen Grundsatze abweichend, den historischen Weg
einschlagen.

Die Elementaranalyse, welcbe von jeder theoretischen Ansicht frei ist,

hat nacbgewiesen, dass der wasserleere Weingeist nach der Formel C4 H (J
0 2

zusammengesetzt ist, und also das Atomgewicht 46 hat. In gleicher Art hat

sie fur den Aether die Formel C4 Hb O mit der Zahl 37 festgestellt. Ueber
diese Thatsache ist unter den Chemikern kein Zweifel. Yergleicht man beide

Formeln, so findet man, dass der Weingeist, wenn man ihm 1 Atom Wasser
abzieht, die Formel des Aethers giebt. Wenn man das Gewicht eines Volums
Luft bei 0° R. und 28 Zoll Barometerstand = 1 setzt, so zeigen directe ex-

perimentale Bestimmungen
,
dass unter gleichen Umstanden das absolute Ge-

wicht eines Volums Weingeistdampf 1,601, das eines Volums Aetherdampf

2,586, das eines V olums Wasserdampf 0,6201 ist. Auch diese Thatsachen wer-

den nicht angefochten. Addirt man 1 Volum Aetherdampf = 2,586 zu 1 Vo-

lum Wasserdampf = 0,6201 ,
so erhalt man 3,2061 oder das doppelte Gewicht

eines Volums Weingeistdampf. Man schloss daraus, dass der Weingeistdampf

aus gleichen Volumen Aether- und Wasserdampf bestehe, die sich ohne Yer-

dichtung vereinigt haben.

Obige Thatsachen sind von Gay-Lussac ermittelt worden, und die dar-

aus gezogene Schlussfolgerung gab dem Geiste ein einfaches, leiclit fassliches

Bild von dem Zusammenhange der chemischen Mischung dieser drei Stoffe.

Nahm man dazu die bekannte grosse Affinitat der Schwefelsaure zum Wasser,

so schien nichts einleuchtender, als dass die Bildung des Aethers aus Vrein-

geist auf einer blossen Entziehung von Wasser beruhe, und es wurde diese

Ansicht bestimmt von Fourcroy und Vauquelin ausgesprochen. Gay-
Lussac selbst wollte aber damit nicht andeuten, dass das Wasser schon als

|
fertig gebildet in dem Weingeiste anzunehmen sei, im Gegentheile scheint

das Nichtaussprechen einer solchen Ansicht, die so nahe lag, zu beweisen,

dass er sie nicht theilfe.

Gegen diese Wirkung der Schwefelsaure Lessen sich, wenn auch das wahre

Sachverhaltniss nicht genauer ermittelt ware, bedeulende Griinde anfuhren.

Die Aetherbildung findet bekanntlich nur bei hoher Temperatur Statt. Da-

gegen nimmt die Affinitat der Schwefelsaure zum Wasser bei hoher Tempe-

ratur ab, indem letzteres durch Kochen von derselben abgeschieden werden

kann.

Wenn eine starke Schwefelsaure so weit erhitzt ist, dass sie Wasserdampfe

ausstosst, so rniissen wir doch annehmen, dass die Tension des Wasserdampfes

die Affinitat der Schwefelsaure zu demselben iiberwiegt. Wie sollte sich nun

in demselben Augenblieke Wasser aus den Bestandtheilen anderer Korper 9

bilden konnen, wo die Schwefelsaure nicht im Stande ist, das vorhandene

fertig gebildefe bei sich zu halten? Wollte man auch einwenden
,

dass das
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noch zu bildende Wasser keine Tension des Dampfes babe und sie erst an-

nehiue, sobald es einmal gebildet sei, so ist immer nocb nickt einzuselien,

wie die Affinitat zu dem sich nocb bilden sollenden Ivorper mit der Tempe-

ratur zunehmen, zu dem bereits gebildeten mit der Temperatur abnebmen

solle. Ganz dasselbe findet mit der Erklarung der Schwarzung organiscber

Eorper durcb Scbwefelsaure Statt. Auch diese tritt mit boher Temperatur

am stiirksten ein, selbst wenn die Wasserdampfe in voller Destination begrif-

fen sind.

Die yon Gay-Lussac ermiltelten Tbatsaclien wurden von Dumas und

Bo ullay in einer sebr wichtigen Arbeit, die gleicbsam das Vorbild und Muster

der neueren umfassenden und grundlichen Untersuchungsweise wurde*), zu

einem Systeme vereinigt und einem wesenlosen Bilde Gestalt und Form ge-

geben. Was Gay-Lussac nur als eine Anschauungsweise aufstellte, wurde

von diesen als der innere Zusammenhang der Sacbe angesprocben. Sie zogen

in Erwagung, dass die Zusammensetzung des Aethers (C4H5 0) gleicb sei der

des olbildenden Gases und 1 Atom Wasser (C4H4 -}- II 0)> und dass wirklicb, wenn
man nocb mehr Schwefelsaure zum Aetbergemenge binzufiige oder die Tem-
peratur erkohe, das olbildende Gas als Endproduct der Zersetzung auftrele.

Sie betracbteten demnacb das olbildende Gas, Aetkerin, als Grundlage des

Aethers, welches mit 1 Atom Wasser das erste Hydrat, den Aether, mit 2

Atomen Wasser das zweite Hydrat, den Weingeist, bilde. Man sielit, dass

aucb diese Betracbtungsweise nicbts weiter als ein Bild ist, nur weiter aus-

gedebnt, als jenes von Gay-Lussac und mit einer anderen Bedeutung auf-

gestellte. Halt man ferner fest, dass Dumas und Bo ullay aus derAehnlick-

keit der Yerdichtungsverhaltnisse des olbildenden Gases mit dem Ammoniak
ersterem eine aknliche Rolle, wie dem Ammoniak, anweisen

,
so kaben wir

Thatsacben genug, das Grundlose dieser Anschauungsweise zu beurtbeilen.

Erstlich entbebrt das olbildende Gas jede andere Aehnlichkeit mit dem
Ammoniakgas, als den Gaszustand. Zum andern ist keine Spur eines Bewei-

ses vorbanden
,

dass der Aether, das sogenannte erste Hydrat des Aetherins,

Wasser entbalte, und fur das zweite Hydrat, den Weingeist, sind die Be-

weise sebr scbwach. Wenn Scbwefelsaure durch Zersetzung Wasser aus

dem Aether und Weingeist bildet, so konnen wir dieses Wasser ebenso

wenig als vorber fertig gebildet ansehen, als wir in der Kleesaure Koh-
lenoxyd und Kohlensaure, in dem Iiolze die Essigsaure praeexistirend anneh-

men konnen. Lassen wir unserer Pbantasie diesen Spielraum, dass wir die aus

Zersetzung bervorgehenden Stoffe oder die durcb Spaitung der Formel moglicher

Weise construirbaren Substanzen als Bestandtbeile der urspriinglichen Ivorper

ansehen, so wird die organische Cbemie zu einem leeren Spiele mit Formeln,

was jeder Begriindung entbehrt. Ferner, wenn man durch Erkitzen von Wein-
geist mit einem Ueberscbuss von Scbwefelsaure olbildendes Gas erzeugt, so ist

es ein Product der Zersetzung, und es entwickelt sich gleichzeitig scbweflige

Saure und viele Kokle scheidet sich ab, ein Beweis, dass sick Weingeist und
Scbwefelsaure bei dieser Operation ganzlick zersetzen. Aucb lasst sick das speci-

fi3cbe Gewicht des Aetbergases aus jedem anderen Kohlenwasserstoffgase von
derselben Zusammensetzung, aber verschiedener Dichte, ebenso leicht con-

struiren, indem man an den Volumen- und Verdichtungsverhaltnissen, die

nicht durch Experimente ermittelt werden konnen, diejenigen Yeranderun-
gen anbringt, welche das neue Gas erfordert. Es ist demnach kein Grund
vorbanden, das olbildende Gas als solches in dem Aether und seinen Yer-

*) Poggend. Annal. d. Phys. u. Chem. Bd. XII, S. 93.

Mohr, Commcntar, 6
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bindungen anzunehmen. Mit niclit mehr Griinden lasst sich die Aethyltheorie
unterstiitzen.

Nach dem Vorgange von Berzelius hat man allgemein die Ansicht an-
genommen, dass in dem Aether ein Radical C4H6 ,

welches man Aethyl nannte,
enthalten sei, und dass dieses Radical mit 1 Atom Sauerstoff den Aether
C4 H5 0, und mit noch den Bestandtheilen von 1 Atom Wasser den Alkohol
C4H6 0 2 bilde

,
ja sogar Viele haben den Alkohol geradezu als das Hydrat

des Aethers angesehen. Die Bemiihungen
,
das Aethyl zu isoliren

,
waren

lange erfolglos, und sind auch Frankland*) erst in einer Weise gelungen,

die jedem Zweifel an der jetzt allgemein liblichen Ansicht Raum geben. Er
stellte zunachst diejenige Verbindung dar, worin der Sauerstoff des Aethers

durch Jod ersetzt ist, und dies hat keine Schwierigkeit zu begreifen, da Sauer-

stoff liherall durch Chlor, Jod, Brom, Cyan vertreten werden kann. Diesen

Korper, den man nach der iiblichen Ansicht Jodathyl nennt, schloss er mit

metallischem Zink in eine Glasrohre ein und ei'hitzte diese in einem Oelbade

iiber 150° C. Nach der Formel

C4H5 J |Zn = C4H5 + ZnJ
entstand aus Jodathyl und Zink Aethyl und Zinkjodid, und zugleich zerlegt

sich etwas Aethyl in Elayl und Methyl

c4h5 = c2h2 + c2h3 .

Der neue Korper C4 H5 ist bei der gewohnlichen Temperatur gasformig und
verhalt sich nach der hohen Temperatur seiner Entstehung wie ein unorga-

nischer Korper, wie ein Gas, welches durch trockene Destination erhalten

wurde. Er ist nicht die Grundlage und der Ausgang in der Weingeistreihe,

sondern er ist das Ende der Zerstorung der Weingeistreihe. Man kann aus

ihm nicht Aether oder Weingeist bilden. Der Reihe nach werden die Korper
mit der Sauerstoftberaubung immer fliichtiger, Zucker, Weingeist, Aether,

Aethyl, und es ist nicht denkbar, dass die Natur mit dem fliichtigsten, Aethyl,

angefangen habe, um den wenigst fliichtigen
,
Zucker, aufzubauen. Je nach-

dem man operirte, erhielt man C4H5 oder C4H4 ,
und es ist kein Grand vor-

handen, das Aethyl in irgend einem Sinne mehr fur das Radical des Wein-
geistes zu halten, als das olbildende Gas, was durch eine ganz gleiche Opera-

tion gewonnen wird.

Indem man nun vom Aethyl anfbauend den Aether, das Aethyloxyd, con-

struirte, hat man diesem die Eigenschaften eines Oxydes zugeschrieben
,
den

es nicht im geringsten besitzt. Der Aether sattigt keine Sauren, und in dem
Jod- oder Chlorathyl ist Jod und Chlor ganz anders enthalten, wie im Jod-

kalium oder Chlorkalium, denn erstere gehen mit Silberlosung keinen Nieder-

schlag von Jod- oder Chlorsilber, wohl aber letztere. Diese Thatsache allein

ist hinreichend, die Meinung von der metallahnlichen Natur des Aethyls zu

vernicbten. So giebt auch Chlor im chlorsauren Kali mit Silbersalzen keinen

Niederschlag, weil es nicht mit einem basischen Metall, sondern mit Sauer-

stoff in Verbindung ist. Ebenso verschieden ist der Schwefel im Schwefel-

natrium und im schwefelsauren Natron enthalten; das erste giebt mit Blei-

salzen einen schwarzen, das letzte einen weissen Niederschlag. Diese Gnir.de

sind nicht widerlegt, und dennoch fahrt man immer fort, den Aether als ein

Oxyd und seine Verbindungen mit Sauren, wie man sie nennt, als Salze zu

betrachten.

Wenn man Alkohol mit concentrirter Schw'efelsaure im grossen Ueber-

schuss zusammenbringt, so geht ein Theil der Schwefelsaure in eine Verbin-

*) Aunal. d. Chem. u. Pharm. Bd. LXXI, S. 171 u. folgde.
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dung uber, in der sie ilire gewohnliphen Eigenschaften
,

Fallbarkeit durcb

Baryt- und Bleisalze, bestimmte Krystallform und Eigenschaften der bekann-

ten Salze, verloren bat. Sie ist in dieser Verbindung mit einem organisclien

Korper vereinigt, der ihr in eine Reihe von Salzen folgt, die von schwefel-

sauren absolut verscbieden sind. Diese eigentkiimlicke gepaarte Saure hat

zuerst Dabit entdeckt. Dumas und Boullay sehen sie als aus olbil-

dendem Gase Co H4 und Unterschwefelsaure bestehend an. Bdd aber kam
Serullas*) und wollte beweisen, dass sie aus Aether und gemeiner Schwefel-

saure bestehe, und diese Ansicht wollte Marchand**) durch eine Analyse

bestiitigen. Allein diese Analyse beweist nichts; denn dies kann man nicht

durch Analyse, sondern nur durch Reactionen beweisen. Denke man sich nur

1 Atom Sauerstoff von den 2 Atomen Schwefelsaure weggenommeri und mit

dem organischen Korper in Verbindung, so sind die Stoffe ganz genau diesel-

ben und in derselben Menge, und dennoch ist keine Schwefelsaure vorhanden.

Dies kann nur durch ihrVerhalten zu Barytsalzen und Aehnliches entschieden

werden. Es kann nicht schwefelsaure Salze geben, welche mit Baryt Schwer-

spath bilden, und andere, die es nicht thun. Entweder ist das eine oder das

andere nicht wahr. Es ist absurd, beides zugleich anzunehmen. Es giebt

aber noch eine grosse Menge Verbindungen, welche dasselbe Verhalten zei-

gen, und alle entstehen unter Einwirkung einer iibersckussigen Menge Schwe-

felsaure auf irgend eine organische Substanz; die freie Schwefelsaure wird

dann mit Baryt oder Kalk weggenommen und die rathselhafte schwefelsaure

Verbindung soli dann gelost bleiben. So haben wir Essigschwefelsaure, Benzoe-

schwefelsaure
,
Zimmtschwefelsaure, Bernsteinschwefelsaure

,
Glycerinschwefel-

saure und noch viele andere, die sammtlich keine Schwefelsaure enthalten,

sondern S2 05 oder Unterschwefelsaure in Verbindung mit dem organischen

Korper, weniger 1 Atom Wasserstoff. Die Ursache der Ausnahmestellung die-

ser Verbindungen liegt also unzweifelhaft in der Art ihrer Entstehung und in

dem Umstande, dass sie keine Schwefelsaure mehr enthalten. Wenn demnach
uberschussige Schwefelsaure auf Alkohol wirkt, so wird Wasser gebildet und
der Wasserstoff von dem organisehen Korper, der Sauerstoff von 2 Atomen
Schwefelsaure gewonnen

C4 H fi
0 2*+ 2S03 = C4 H5 0 2 + S 2 0 5 + HO.

Dass wirklich Unterschwefelsaure vorhanden sei, geht daraus hervor, dass
diese Saure eben so viel Basis als die Unterschwefelsaure sattigt, namlich 1

Atom, und dass der nicht darstellbare organische Bestandtheil weder basische
noch saure Eigenschaften besitzt, sowie er denn auch aus Stoffen von ganz
verschiedener Natur, namlich aus Sauren (Bernsteinsaure, Essigsaure etc.) und
aus neutralen Stoffen (Weingeist, Glycerin, Holzfaser) entsteht, und auch dar-
aus, dass diese sauren Korper mit lceiner Basis unlosliche Verbindungen, genau
wie die Unterschwefelsaure, erzeugen. Wird dieser Korper, den die letzte

Forrnel bezeichnet, starker erhitzt, so reisst sich die Verbindung C4 H5 0, nam-
lich Aether, los, und das eine Atom Sauerstoff tritt an die Unterschwefelsaure.
welche in demselben Augenblicke die Reaction und Sattigungscapacitat von 2
Atomen Schwefelsaure zeigt. Da die wasserbindende Kraft der uberscliiissigen
Schwefelsaure in alien Fallen diese Zersetzungen bewirkt, und da die Analyse
zeigt, dass dem organischen Korper nur 1 Atom Wasserstoff fehlt, so folgt
nothwendig daraus, dass den 2 Atomen Schwefelsaure nur 1 Atom Sauerstoff
lehlen kann, dass also die Verbindung S 2 0 5 vorhanden sein muss, sowie man

*) Poggend. Anna!. Bd. XV, S. 20.

**) Ebendas. Bd. XXXII, S. 4f>4.

fcj*
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sie aucli in der Naphthalinunterschwefelsaure *) ohne besonderen Grund an-
nimmt, obgleich diese Saure sich in jeder Beziehung wie die Weingeistunter-
6chwefelsaure verhalt. Dass uberhaupt nur die Warme und nicht die Destil-
lation die Aetherbildung bedingt, geht aus dem Versuche von Grab am **) her-
vor, welcher Weingeist uml Schwefelsiiure in eine Glasrohre einschloss und
sie dann erwarmte. Der Aetlier schied sicli als besondere Schiclit in der
Glasrohre ab; in alien Fallen aber musste das Geraenge einer hoheren Tem-
peratur ausgesetzt gewesen sein, und es ist sehr wahrseheinlich , dass sich
Warme im Augenblick der Entstehung mit den Bestandtheilen des Aethers
als eine physikalisehe Eigenschaft der Molecule, niederer Siedepunkt oder
hohe Spannung, verbindet.

Auf den Einwurf, dass die gepaarten sogenannten schwefelsauren Verbin-
dungen lceine Schwefelsaure enthalten

,
weil sie mit Barytsalzen keinen Nie-

derschlag geben, ist noch gar kein Yersucli gemacht worden, eine Erklarung
zu geben, sondern in den neuesten Werken, wie in denen von Kolbe,
Strecker und anderen, fahrt man fort, die Formeln mit S03 zu schrei-

ben. Man nimmt stillschweigend an, dass gewisse organische Yerbindungen
die Eigenschaft hatten, der Schwefelsaure diese unbestrittene Eigenschaft zu

entziehen, oder zu verhiillen, oder zu vernichten, wahrend man doch genau
weiss, dass scliwefelsaures Mophium, Chinin, Strychnin gerade wie Glaubersalz

sich zu Barytsalzen verhalten. Es muss denn doch ein Grund vorhanden sein,

warum gerade die unter der wasserentziehenden Kraft einer grossen Menge
Schwefelsaure gebildeten Verbindungen sich anders verhalten sollen

,
als die

dur'ch einfache Sattigung entstandenen schwefelsauren Alkaloide.

Auf so schwachen Fiissen stehen die uberall als unfehlbar angenommenen
Hauptgrundsatzc der heutigen organischen Chemie, die, anstatt ihre Schwache

und Unzulanglichkeit einzugestehen, sich nur mit Aufstellung von Systemen,

Veranderungen von Atomgewichten und Aufstellung von Naturgesetzen be-

schaftigt. Die Aetherschwefelstiure enthalt keine Schwefelsaure, und ehe man
diesem Einwurf gerecht wird, sind alle darauf gegriindeten Ansichten und

Erklarungen eitel Irrthum.

Aether aceticus. (§fftgntl)er.

Naphtha Aceti.

Nimm: Essigsaures Natron fiinf und z wanzig Theile, 25

Schwefelsaure von 1,845 specif. Gewicht zwan-
zig Theile, 20

Hochst rectificirten Weingeist zwolf Theile 12

Das essigsaure Natron werde durch Erhitzen vom Krystalli-

sationswasser befreit und sogleich in einen Kolben geschiittet;

man giesse dann den Weingeist, welchen man mit der Schwefel-

saure gexnengt hat, darauf und verschliesse den Kolben sogleich

dicht mit einem Kork; in diesen ist das eine Ende eines doppelt

*) S. Regnault-Strecker, Bd. II. S. 343.

**) Annal. d. Chem. u. Phartu. Bd. LXXV, S. 108.
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gebogenen Glasrohres and das andere Ende desselben in das Bohr
eines Kiihlers eingepasst. Das Gemisch lasse man liber Naeht

stehen nnd destillire dann im Wasserbade so lange, als noch etwas

iibergeht. Das Destillat wird, wenn es freie Saure enthalt, mit

einer Losung von kohlensaurem Kali entsauert und mit dem
gleichen Gewichte der essigsauren Kalilosung dnrchgeschiittelt.

Der abgeschiedene Aether wird in dem angegebenen Apparate

iiber vollkommen entwassertem Chlorcalcium oder essigsaurem

Kali im Wasserbade rectificirt.

Er muss klar, farblos, frei von Saure sein, und mit gleichen Theilen

Wasser geschiittelt darf dasWasser nicht. mehr als um ein Zehntel an Yolum
zunehmen.

Sein specif. Gewicht muss 0,900 bis 0,904 betragen.

Fig. 22.

Die Arbeit beginnt nothwendig mit dem Austrocknen des krystallisirten

essigsauren Natrons, was in einer beliebigen metallenen Pfanne auf freiem

Feuer geschehen kann und nur bis zur staubigen Trockne
,

nicbt bis zum
Schmelzen zu gehen braucbt. Die Pbarmacopoe schreibt mit Recht einen

Kolben zur Destination vor, weil man das staubtrockene Salz nicht leicht

und sicher, nicht ohne reichliche Beschmutzung des Halses in eine Retorte

bringen kann. Dazu eignen sich besonders die sogenannten Destillirkolben

p ifI 21 .
(Fig. 21) mit kurzem Halse,

die sich leicht fiillen und
reinigen lassen. Die Phar-

macopoe empfiehlt eine

doppelt gebogene Rohre
und senkrechten Ktihler,

worunter man diejenige

Yorrichtung versteht, wel-

che in Fig. 22 abgebildet

ist. Man kann jedoch

auch jeden schief liegen-

den Kiihler anwenden, da

der stehende einen beson-

ders hohen Ofen verlangt,

und dabei das Sandbad
in der Capelle ausgeschlos-

sen ist. Die leichteste und vollstandigste Abkiihlung

durfte jeder praktische Pharmaceut in seinem Kiihlfasse,

welches mit dem Dampfapparate verbunden ist
,
finden,

und die Verbindung des Destillirkolbens mit dem Kiihl-

fasse kann in jedem Falle leicht bewerkstelligt werden.

Dass in der Pharmacopoe die mit Nordhauser Schwefel-

saure auf das specif. Gewicht 1,845 gebrachte Schwefel-

saure vorgeschrieben ist, muss als uberfliissig angesehen

werden. Die Bildung des Essigathers geht viel leicliter als die des Schwefel-

athers vor sich, sogar in auffallend wenig sauren Gemengen bei gewohnlicher

Temperatur, wahrend der Schwefelather nur in hoherer Temperatur gebildet

wird. Es hatte also ganz gut die gewohnliche robe Schwefelsaure angewen-

det werden konnen, sowie sie denn auch bei der Fabrication im Grossen im-

mer angewendet wird.

JOBstiJlirkolben.
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Die Abstumpfung der freien Saure durch kohlensaures Kali an Stelle

der sonst ublichen Magnesia ist ganz zweckmassig, wogegen die Scheidung
mit essigsaurem Kali wieder als ein Missgriff angesehen werden muss. Von
alien Stoffen. die zur Scheidung des Weingeistes vom Aether vorgeschlagen

sind, wirkt keiner so kraftig als das gemeine Wasser, welches zum Weingeist
eine grossere Verwandtschaft hat, als alle Salzlosungen. Unter diesen war
die Kochsalzlosung mit gutem Erfolge angewendet worden; allein reines

Wasser iibertrifft sie noch. Zur Rectification hatte sehr passend ein Zusatz

von gegliihter und grobgepulverter Holzkohle konnen vorgesclirieben werden,
weil dadurch die letzten Reste von Amylverbindungen und gebildeten oligen

Bestandtheilen zuriickgehalten werden Allein wirklich praktische Verbesse-

rungen finden sich in der neuen Phai'macopoe kaum irgendwo vor.

Wir haben nun zuniichst zu untersuclien, ob die von der Pharmacopoe
angenommenen Verhaltnisse der Stoffe die richtigen sind. Zur Bildung des

Essigathers gehort auf 1 Atom Essigsaure gerade 1 Atom Weingeist, und

eine uberschiissige Menge Schwefelsaure, welche niclit nur hinreicht, das

essigsaure Salz zu zersetzen, sondern auch durch seine wasseranziehende Kraft

im Stande ist, der Essigsaure und demAlkohol ein Atom Wasser zu entziehen.

Die Menge der Schwefelsaure ist von den drei Bestandtheilen diejenige,

welche am ehesten eine grosse Toleranz vertragt, ohne dass im Product eine

wesentliche Veranderung eintritt; dagegen lcann das Verhaltniss von Essig-

saure und Alkohol nicht von dem richtigen abweichen, ohne dass nachher

entweder Essigsaure oder Weingeist im freien Zustande erscheinen. Die

Wirkung dieses letzten Verhaltens ist nicht nur ein Verlust an Ausbeute,

sondern auch eine wesentliche Erschwerung der Reinigung, besonders wenn
der Alkohol vorwiegt.

Das essigsaure Natron enthalt in 1 Atom (136) 1 Atom (51) wasserleere

Essigsaure, also 25 Theile enthalten 9,375 Theile wasserleere Essigsaure. Auf
51 Essigsaure kommen 46 Alkohol; also auf 9,375 Theile kommen 8,456 Theile

absoluter Alkohol.

Der vorgeschriebene hochst reetifioirte Weingeist von dem mittleren

specif. Gewichte 0,832 (S. 132 des lateinischen Textes) entsprickt einem Gehalt

86 4
von 86,4 Proc. Alkohol an Gewicht; folglich enthalten 12 Theile: 12 X
oder 10,368 Theile absoluten Alkohol.

Die Menge des essigsauren Natrons verlangt 8,456 Theile Alkohol und
die Pharmacopoe schreibt 10,368 Theile vor, also beinahe 2 Theile zu viel.

Eine solche Abweichung von dem richtigen Verhaltniss bei Stoffen, die sich

so scharf wie Essigsaure und Alkohol feststellen lassen
,
kann nur als ein

grober Fehler bezeichnet werden; um so mehr, als die Pharmacopoe fur den

Essigather ein specif. Gewicht von 0,900 bis 0,904 verlangt, d. li. das eines

von Alkohol fast ganz freien Essigathers. Wenn durch ein nicht aquivalentes

Verhaltniss der beiden Kdrper einer nachher im Destillat vorwalten musste,

so war es in praktischer Bezieliung weit besser, wenn ein wenig Essigsaure,

als wenn viel Weingeist vorwaltete; denn die Essigsaure kann man mit

wenigen Tropfen kohlensaurer Kalilosung abstumpfen, wahrend der Weingeist

beim Auswascken mit Wasser einen grossen Verlust bedingt. In dem vorigen

Commenlar (Bd. I, S. 159) hatte ich den Verfassern der sechsten Pharmacopoe
vorgerechnet, dass sie auf 20 Unzen essigsaures Natron 6,S Unzen Alkohol

zuviel genommen hatten. Sie waren also gewarnt, und man hatte kaum den-

ken sollen, dass man an denselben Stein zweimal liinterefnander anstossen

wiirde. Wenn so fortgefahren wird, die Anspruche der Wissenscliaft zu be.

friedigen, so ist Aussicht vorhanden, dass in der zehnten oder zwolfteu Aus-
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oabe der preussischen Pharmacopoe das Verhaltniss richtig getroffen sein

werde. Fur diesmal aber ist Aether aceticus „kein Meisterstiick 11

,
und daran

ist sechsJabre in dem grossten Geheimniss gearbeitet worden, damitNiemand

zu friih mit einem guten Rathe beispringen konnte.

Um die Yorschrift der Pharmacopoe zurecht zu schneiden, hatte man die

Menge des 86,4 procentischen Weingeistes so zu nehmen, dass darin 8,456

Theile absoluter Alkohol vvaren, und die findet sich (nach dem Ansatz

86,4 : 100 = 8,456 : x) in 9,79 Theilen hochst rectificirtem Weingeist von

specif. Gewicht 0,832 statt der vorgeschriebenen 12 Theile. Jede, auch die

schlechteste Vorschrift giebt eine Ausbeute an Essigather, da man aber die

Mengen desselben nicht leicht bestimmen kann, so ist auch eine grosse

Zahl recht schlechter Vorschriften in die Lehrbiicher aufgenommen worden.

In dem Aethergemenge steht nur die Menge des essigsauren Alkalis und des

Alkohols theoretisch fest, und die Menge der Schwefelsaure wurde praktisch

ermittelt. Gewohnlich nimmt man 1 Atom essigsaures Salz, 1 Atom Alkohol

und 2 Atom Schwefelsaurehydrat als das richtige Gemenge an. Durch die

Zersetzung des essigsauren Natrons wird 1 Atom Schwefelsaure gebunden,

und das schwefelsaure Natron hat sogar ein Bestreben, die noch iibrige

Schwefelsaure zu doppeltschwefelsaurem zu binden und dadurch seine freie

Wirkung zu schwachen. Es ist demnach die wasseranziehende Kraft der

Schwefelsaure bedeutend geschwacht, und dennoch leitet sich eine reichliche

Essigatherbildung ein. Der Grund liegt darin, dass die ganze Menge der

Schwefelsaure der Reihe nach auf die einzelnen Molecule von Essigsaure und
Alkohol wii’kt. Es lasst sich deshalb das Minimum der nothigen Schwefel-

saure nicht theoretisch bestimmen, sondern nur praktisch ermitteln. Je was-

serleerer die Zuthaten sind, desto weniger Schwefelsaure ist nothig, und aus

diesem Grunde ist auch die Entwasserung des essigsauren Natrons zu billigen,

wenn sie auch nicht absolut nothwendig ist. Im Allgemeinen ist das Ver-

haltniss von je 1 Atom Essigsaure und Alkohol und 2 Atomen Schwefelsaure

ganz richtig. Die Pharmacopoe hat auf 1 Atom Essigsaure 3 Atome Schwe-
felsaurehydrat, wogegen nichts einzuwenden ist.

Ganz besonders leicht bildet sich der Essigather, wenn man starke Essig-

saure mit Weingeist und Schwefelsaure destillirt, wobei natiirlich kein fester

Riickstand in dem Kolben bleibt, dagegen zwei Destillationen stattfinden.

Wenn man nach unserer Anleitung 10 Theile krystallisirtcs essigsaures Natron
mit 4 Theilen oder 4V2 Theilen concentrirter Schwefelsaure destillirt, so er-

halt man eine Saure, welche nahezu 45 Proc. wasserleerer Essigsaure enthalt.

Von diesem Destillate, und von hochst rectificirtem Weingeist und concen-
trirter Schwefelsaure gleiche Gewichtsmengen genommen, geben mit unge-
meiner Leichtigkeit eine sehr grosse Menge vortrefflichen Essigathers, und
man kann aus einer Retorte ungleich grdssere Mengen, als mit dem essig-

sauren Natron destilliren, worin der eigentliche Vortheil liegt, da kein fester

Korper vorhanden ist und also auch nicht zuruckbleibt. Selbst die Schwefel-

saure ist noch zu vielen Zwecken brauchbar zuriickgeblieben.

Das erste Destillat der Essigatherbereitung enthalt immer neben dem
Essigather freien Weingeist und gewohnlich etwas Essigsaure. Der Essig-

ather wird in Beruhrung mit Wasser und alkalischen Fliissigkeiten sehr bald

zersetzt, und durch Wasseraufnahme entsteht wieder Essigsaure und Alkohol.

Man hat also mit der Entziehung von Weingeist und Wasser moglichst rasch

vorzugehen und die Destillate nicht unniitz stehen zu lassen. Der Essigather
ist in Wasser wenig loslich, dagegen der Alkohol sehr loslich, und man be-
dient sich deshalb des Wassers zur Scheidung von Weingeist und Essigather.
Die freie Saure stumpft man am besten gar nicht ab, da sie beim Waschen
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mit Wasser in dieses iibergeht, oder erst nach dcm Waschen. Wenn man [

weingeisthaltigen Essigather mit Wasser schiittelt, so 6cheiden sich in der
Ruhe beide Fliissigkeiten von einander ab: das Wasser hat an Volum zuge-
nommen, der Aether aber abgenommen. Je mehr Weingeist vorhanden war, i

desto grosser ist die Volumzunahme des Wassers. Es hat sich im Wasser i

Weingeist und etwas Essigather gelost, dagegen in Essigather auch etwas
Wasser gelost, und es ist noch etwas Weingeist darin geblieben. Immer aber i

haben die beiden iiber einander geschiedenen Fliissigkeiten eine Zusammen-
setzung, welche eine Beziehung zu einander hat. 1st in dem Wasser viel

Weingeist enthalten, so kann der Aether nicht ganz frei davon sein, und es

ist auch Aether im Wasser vorhanden. Da nun bei jeder Scheidung in dieser i<

Art ein Yerlust von Aether stattfindet, so fragt sich, mit welcher Fliissigkeit

die Scheidung zu bewirken sei, und in welcher Art dies geschehen musse.

Bei einem Essigather, welcher an ein gleiches Yolum Wasser 19 Proc. ab-

gab, wurden an eine Chlorcalciumlosung von 1,39 specif. Gewicht 10 Proc., an

die officinelle Losung von essigsaurem Kali 6 Proc., und an den officinellen

Liquor Kali carbonici gar nichts abgegeben. Ich schloss damals irrthum-

lich, dass das Wasser den grossten Yerlust beim Waschen hervorbringe,

hatte aber richtiger schliessen miissen, dass das Wasser die grosste Menge
Weingeist aus dem Aether aufnehme. Dies gelit ganz deutlich daraus hervor,

dass die kohlensaure Kalilosung, die keine Yerwandtschaft zum Weingeist hat,

wegen des in Weingeist unloslichen Kali carbonicum auch von dem Essig-

ather keine Volumvermehrung erfahrt, also nichts daraus mitnimmt. Es geht

ferner daraus hervor, dass die Losung von Kali aceticum kaum den dritten

Theil soviet aufnimmt, als reines Wasser. Auch das ist ganz einleuchtend;

denn das trockne Kali aceticum
,
ein zerfliessliches Salz, halt das Wasser mit

grosser Kraft gebunden, vermindert also seine Verwandtschaft zu Weingeist.

Ganz dasselbe findet mit Kochsalz, Chlorcalcium und anderen Salzen statt,

die in Weingeist etwas oder stark loslich sind. Es ist also klar, dass das

Wasser, so wie es das einfacliste und wohlfeilste, auch das beste Scheidungs-

mittel ist. Nichtsdestoweniger ist die Pharmacopoe bei der Losung des Kali

aceticum stehen geblieben, und es sind alle desfallsigen Versuche und Beleh-

rungen spurlos an ihr voriibergegangen. Wahrend sie einerseits einen fast

absoluten Essigather an dem specif. Gewichfe 0,900 bis 0,904 von dem Apo-

theker verlangt, giebt sie ein ungeeignetes Mittel an denselben darzustellen.

Hatte sie lieber gar keine Bereitungsmethode aufgestellt, und nur die Eigen-

schaften des Praparates festgestellt, so war dem Apotheker die Freiheit ge-

lassen, sich der Fortschritte der Wissenschaft zu bedie-

nen, wahrend er jetzt in der Lage ist, entweder die

Vorschrift nicht zu befolgen oder mit grosser Miihe

nur eine geringe Menge eines Praparates von den vor-

geschriebenen Eigenschaften zu erhalten.

Die Scheidung des Weingeistes durch Wasser ge-

schieht am besten in der Scheideflasche, Fig. 23. Die

Einrichtung ist aus der Zeichnung ohne Weiteres er-

sichtlich. Die Rolire a dient zum Ablassen des Was-

sers, und die Rolire b zum Hineinlassen von Luft.

Zweckmassig nimmt man die Flasche so gross, dass

sie nur einen kleinen Luftraum mehr enthalt. Sie steht

erst aufrecht, wird mit Aether und Wasser gefiillt, dann

tiichtig durchgeschiittelt und verkehrt auf ein passendes

Stativ aufgestellt. Die Rohre a muss mit einem Ab-

lasshahn aus Messing oder mit einem Stopfchen ge-
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schlossen werden. Nachdem die Scheidung geschehen ist., lasst man aus a

das abgeschiedene Wasser mit dem Weingeist bis auf den letzten Tropfen

abfliessen. Hierbei empfiehlt es sich nun nach Rump*), die ganze Menge

Wasser nicht auf einmal zu nebmen, sondern dieselbe in mehrere kleinere

Mengen zu brechen. So wie man beim Auswascben eines Niederschlages

nicht den Trichter immer gefiillt halt, sondern erst jede Menge ganz ablaufen

lasst
,
ehe man neues Auswaschwasser hinzugiesst, ebenso wird man das ge-

schiedene Wasser erst vollstandig entfernen, ehe man neues hinzugiebt. Der

Aether wird zwar urn so weingeistfreier, je mehr Wasser man anwendet,

allein um so grosser ist auch der Verlust an Aether. Wenn man also zur

Scheidung des Weingeistes iiberhaupt ein gleiches Yolum Wasser anwenden

soli, so nehme man zu jedem Male nur ein Viertel des Wassers, und man
hat mit geringerem Yerlust von Aether denselben viel weingeistfreier herge-

stellt, als ohne diese Brechung, denn das Verhaltniss von Weingeist zum
Aether muss viel rascher abnehmen, wenn man die erste grosse Menge Wein-

geist sogleich entfernt, als wenn es bis zu Ende dabei bleibt.

Die grosste Schwierigkeit bei der Darstellung eines absoluten Essigathers

ist die Entfernung des uberschiissigen Weingeistes. Betragt die Menge des-

selben mehr als ein gewisses Maass, so scheidet sich gar kein Aether mehr
ab, sondern alles lost sich zu einer Fliissigkeit, indem das mit Weingeist ver-

mischte Wasser weit mehr Aether lost, als reines Wasser. Um so fehlerhafter

ist es, eine Yorschrift aufzustellen, die nothwendig einen grossen Ueberschuss

an Weingeist geben muss.

Der Essigather stellt eine farblose, leicht bewegliche, den meisten Men-
schen angenehm riechende Fliissigkeit dar. Er ist ganz neutral, wird aber

im wasserhaltigen Zustande leicht etwas sauer. Beim Eintauchen von blauem
Lackmuspapier muss man sogleich die Neutralitat beurtheilen

,
da beim Yer-

dunsten durch Zersetzung immer eine kleine Menge freier Essigsaure entsteht,

welche das Lackmuspapier rothet. Er ist vollkommen fliichtig. Eine Probe
daruber kann man in einem Uhrglase anstellen, auf welchem eine kleine Menge
auf den Dampfapparat gestellt ohne sichtbaren Ruckstand verdampfen muss.

Der Weingeistgehalt lasst sich weniger leicht quantitativ bestimmen, und
man hat deshalb ein tibereingekommenes Maass dahin angenommen, dass

man bestimmt, wie viele Procente seines Yohvms der Essig-

ather an ein gleiches Yolum reines Wasser abgiebt. Die-

ser Yersuch ward in dem Schiittelglaschen
,
Fig. 24, vor-

genommen. Der untere Theil desselben bis 0 hat ebenso-

viel Rauminhalt, als der von 0 bis 10. Giebt man der Rohre
eine lichte Weite von 11 Millimeter, so ist die Entfernung
von 0 bis 10 nahezu 100 Millimeter. Gewohnlich ist der

Abstand in 10 gleiche Theile eingetheilt; bei obigen Di-

mension en kann man sehr gut in 100 gleiche Theile ein-

theilen, wovon jeder fast 1 Millimeter betragt, und man
kann unmittelbar Procente der Yolumabnahme des Aethers

ablesen. Man fill It bis 0 mit destillirtem Wasser an, dann
von 0 bis 10 (oder 100) mit dem Aether, setzt einen gut

schliessenden Kork auf und sehiittelt tiichtig um. Nach
dem Absetzen best man an der Scheidungslinie der zwei

Fliissigkeiten ab. Im Allgemeinen nennt man die Abnahme
•Schiittei«ia?chftii. des Volums des Aethers bei gleich viel Aether und Wasser

den procentischen Verlust oder den Loslichkeitsquotienten.

*) Archiv d. Pharm. Bd. CXXXV, S. 282.
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Nach den umfangreichen Yersuchen von Becker*) fiber diesen Gegen-
stand ist der procentische Yerlust des absolut reinen Essigather6 gleich 5.

Der Essigather nimmt dabei selbst 3 Proc. Wasser auf, und der mit Waeser
gesattigte Aether zeigt nun einen procentischen Verlust von 8. Der wasser-

haltige Aether zeigt nothwendig einen grosseren Yerlust an gleich viel Was-
ser als der reine. Die beiden iibereinander schwimmenden Fliissigkeiten in

diesem besondern Falle sind:

1. oben: Essigather mit Wasser gesattigt 95 Volum.;

2. unten: Wasser mit Essigather gesattigt 105 Volum.
Der Aether enthalt 3 Proc. vom Volum an Wasser, also sind in 95 Vo-

lum. 2,9 Volum. Wasser enthalten; diese fe’hlen in der unteren Schicht,

die nur noch mehr 97,1 Volum. Wasser enthalt, aber 105 Volum. einnimmt,

also 7,9 Volum. Aether aufgenommen hat. Es sind also 7,9 Volum. Essig-

ather in 97,1 Volum. Wasser, d. h. im 12,3fachen Volum. gelost, und die

7 9
Flussigkeit enthalt —r— oder 7,5 Proc. Essigather an Volum.

'

:v

IUD

Enthalt ein Essigather zugleich Weingeist und Wasser, so kann man aus

dem Loslichkeitsverhaltniss nichts Bestimmtes entnehmen; ist er aber iiber

Chlorcalcium rectificirt, so dass man der Abwesenheit des Wassers versichert

sein kann, so kann man aus dem procentischen Verlust an gleichviel Wasser
schliessen, wieviel Alkohol der Essigather noch enthalte.

Nach den mit ganz reinem Essigather und Alkohol angestellten Ver-

suchen bei absichtlichen Mischungen beider Stoffe zeigt in der Schiittelrohre

1. ganz reiner Essigather . . . 5 bis 5% Proc. Yerlust

2. 4 Proc. Alkohol .... . . 9
3 J

3. 6
33 » .... . . 11 »

4. 11
33 5)

.... . . 13 bis 14 >> 33

5. 16
33 ,,

.... . . 18
33

6. 20 V ....
33

7. 33% » • * # *
)> 3)

Die Pharmacopoe verlangt von dem Essigather, dass er nur 10 Proc.

vom Volum an gleichviel Wasser abgebe; er enthalt also nach obiger Tabelle

etwas mehr als 4 Proc. Alkohol.

Es sind aucli Versuche angestellt worden, die Menge des vorhandenen

Essigathers analytisch zu bestimmen. Ich habe eine derartige Bestimmung
in meinem Titrirbuch (2. Aufl. S. 140) angegeben. Sie beruht auf der zer-

setzenden Wirkung alkalischer Fliissigkeiten in der Wiirme auf den Essig-

ather, Bildung von essigsaurem Alkali und Riickmessen des nicht gesiittigten

Alkalis durch eine titrirte Saure; es ist eine reine alkalimetrische Operation.

Ich wiirde dieser Bestimmung jetzt die folgende Gestalt der Ausfiihruug

geben. Als alkalische Flussigkeit nehme ich Barytwasser, weil man dabei

das scharfste Zeichen der Abstumpfung in der Pettenk ofer’schen Probe hat.

Eine gewogene Menge Essigather wird mit einer iiberschiissigen Menge
Barytwasser in einem starken, fest zu verschliessenden Glase zusammen-

gebracht und dies Gemenge verschlossen in warmem Wasser unterg-etaucht.

Das Barytwasser wird mit Vio Kleesaure oder angenehmer mit Vio Salpeter-

saure gemessen, und wird mitPipetten zu 5, 10 oder 15 CO., immer in ganzen

Fiillungen, herausgenommen
,
und verwendet. Nachdem das Gemenge einige

Stunden lang warm gestanden hat, offnet man das Glas und misst den Rest

*) Arohiv d. Pharm. Bd. CXX1, 8. 15 u. 117.
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des nicht gesattigten Barytwassers mit yi0 Salpetersiiure zuriick. Die Prii-

fung der Abstumpfung geschieht nach Pettenkofer durch Ilinzulassen von

y Normalsaure, bis ein Tropfen der Fliissigkeit auf Curcumapapier keinen

braunen Fleck mehr erzeugt. Die zur Berechnung nothigen Zahlen finden

sich im Titrirbuch, S. 140.

F e 1 d h a u s *) hat das Barytwasser zur quantitativen Bestimmung

des Essigatkers benutzt. Er digerirt eine gewogene Menge Essigather

mit iiberschussigem Barytwasser in einem verschlossenen Glase, fallt nach

der Zersetzung den noch gelosten B%ryt durch Kohlensaure, filtrirt', und

fallt aus dem essigsauren Baryt den Baryt mit Schwefelsaure. Aus dem
schwefelsauren Baryt bereclmet sich der Essigather nach den Aequivalenten,

and zwar entspricht 1 Atom des erstern einem Atom des letztern. Also

116,5 schwefelsaurer Baryt = 88 Essigather, oder schwefelsaurer Baryt

X 0,755 — Essigather. Diese Bestimmungsmethode ist ganz zuverlassig und

jedem auch ohne Titrirapparate zugiinglich. Sie ist selbst sicherer als die

im Titrirbuche von mir vorgeschlagene, weil Normalalkali sehr leicht kleine

' Mengen von Kohlensaure entha.lt, und dann beim Riickmessen eine kleine

Unsicherheit eintritt. Dagegen ist bei Anwendung der Pettenkofer’schen
Probe die Titriranalyse viel rascher und ebenso sicher, weil Kohlensaure

nicht dabei sein kann und die Sattigung jedesmal auf einen Tropfen scharf er-

kannt wird.

Feldhaus hat aus seinen Analysen das sehr merkwurdige Resultat er-

halten, dass kein Essigather absolut ist, sondern dass der reinste immer noch
um 1 bis iy2 Proc. in der Analyse zu schwach erscheint. Die verwendeten

: Essigatherproben hatten alle das specif. Gewicht 0,903 und waren mit der

. grossten Sorgfalt dargestellt, und der Siedepunkt war constant 77 bis 77,3°

Cent. Wenn der Siedepunkt 74 bis 75° C. oder 78 bis 80° C. betrug, so

zeigten sie nur einen Gehalt von 94 bis 96 Proc. Wenn man den Essig-

i ather noch so oft rectificirt, so ist der Riickstand in der Retorte immer sauer.

Er wird also in der Rectification selbst zersetzt und zerfallt dem Laboranten
.gleichsam unter den Handen. Aus den Versucken iiber den Loslichkeits-

quotienten beim Vermengen gleicher Yolumina Essigather und Wasser fand

Feldhaus die leicht zu memorirende Regel, dass der Alkoholgehalt 4 weni-

.ger betragt, als der procentische Losungsverlust; dass also ein Essigather

von 10 Proc. Yerlust an Wasser 6 Proc. Alkohol enthalt. Annahernd bis

auf 1 Proc. stimmt es auch mit den obigen Zahlen aus Becker’s Unter-

suchung.

Die Ansicht iiber die Bildung des Essigathers nach der Aethyltheorie ist

folgende. Kommt Aetherschwefelsaure mit essigsaurem Natron bei hokerer
Temperatur in Wechselwirkung, so zersetzen sie sich wechselseitig. Von dem
•sauren schwefelsauren Aethyloxyde gehen die zwei Atome Schwefelsaure an
das Natron und bilden doppeltschwefelsaures Natron, die Essigsaure verbindet
sich mit dem Aethyloxyde zu Essigather und dieser destillirt ab. Die Aethyl-
theorie betrachtet den Essigather als ein Salz. Die empirische Formel lasst

sich allerdings in diese beiden Bestandtheile zerfallen, aber ein Beweis, dass
• dieselben in Essigather als solche enthalten sind, kann nicht entfernt gefiihrt

"•erden. Erstlich hat der Essigather keine einzige Eigenschaft eines essig-
.-auren Salzes; mit Eisenoxydsalzen giebt er keine rothe Farbung, durch
Destination mit verdiinnter Saure entwickelt er keine Essigsaure. Wasser-
leere Alkalien entwickeln daraus kein Acthyloxyd.

*) Archiv d. Pbarm. Bd. CLX11, 8. aG.
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Aus welohen Griinden man sich berechtigt halten diirfte, dem Aetbyloxyd
unter alien Basen allein die Eigenschaft zuzuschreiben, die Natur aller Sau-
ren vollkommen zu verhiillen und damit eine Reihe abnormaler Salze zu
bilden, die in jeder Beziehung von alien anderen Salzen derselben Saure auf

:

die unbegreiflichste Weise abweichen, leuchtet durchaus nicht ein.

Yiel ubereinstimmender mit den Reactionserscheinungen betrachtet man
den Essigather als bestehend aus 1 Atom Essigsaure weniger 1 -Atom Sauer-
stoff, und 1 Atom Weingeist weniger 1 Atom Wasserstoff. Er ist nach dieser i

Ansicht ein amidartiger Korper, weloher durch Aufnahme von 1 Atom Was-
ser in Essigsaure und Weingeist iibergeht, wie es auch derYersuch zeigt. Der
Essigather, so wie alle anderen zusammengesetzten Aether, tritt aus der
Reihe der salzartigen Verbindungen, wie das Oxamid, aus. Der Mangel jeder

Reaction auf Essigsaure kann nun nicht mehr befremden und befreit uns

von einem Ausnahmezustand
,
der keine Analogien hat. Seine Bestandtheile

sind, wie jene des Oxamids, als solche nicht darstellbar, und wir konnen kaum
sagen, ob er eine binare Verbindung ist. In derselben Lage sind wir auch

;

beim Oxamid. Wenn NH
2 C2 02 eine einfache Verbindung der vier Elemente

ist, wie etwa Harnstoff, so konnen naturlich alle Versuche, daraus Amid und
Kohlenoxyd darzustellen, zu keinem Resultate fiihren, aus dem einfachen

Grunde, weil sie alsdann nicht darin enthalten sind. Die Vereinigung von
Amid mit C2 0 2 im Oxamid kann man nicht durch eine chemische Differenz,

wie zwischen Saure und Basis, erklaren, theils weil die einzelnen Bestand-

theile als solche und ihren Eigenschaften nach unbekannt sind, dann aber

auch, weil der Verbindung alle Eigenschaften eines Salzes abgehen. Genau
dasselbe findet beim Essigather Statt. Betrachten wir ibn als eine einfache

Verbindung der drei Elemente, so ist seine Formel die Summe der Atome
seiner Bestandtheile; seine etnpirische Formel wiirde in diesem Falle zugleich

seine rationelle sein, namlich C8 H8 04 ,
und falls sich aus Mangel einer Ver-

j

bindung das Atomgewiclit nicht bestimmen liesse, die noch einfachere C2H2
0.

Ganz ahnlich wiirde der Oxalatber C 5 H5 03 sein. Ohne jedoch naher hierauf

einzugehen, miissen wir im vorliegenden Falle die B’ormel wenigstens so con- H

struiren, dass sie mit den Reactionserscheinungen iibereinstimmt. Wenn
Aldidunterschwefelsaure (C 4 H5 02 -j- S2 05) mit essigsaurem Natron zur Zer-

setzung gelangt, so geht 1 Atom Sauerstoff von der Essigsaure an S 2 0 6 und

bildet damit 2S03 ,
die sich mit dem Natron verbinden. Die hypothetische

Verbindung C4 HB 0 2
tritt mit der entsauerstofften Essigsaure C4 H3 0 2

zu

Essigather zusammen. Nach dieser Formel kann man die Reactionen der

essigsauren Salze von dem Essigather nicht verlangen, die er in der That

auch nicht zeigt.

Der Essigather wurde von Lauragais um die Mitte des vorigen Jahr-

hunderts entdeckt und durch die Einwirkung von Essigsaure auf Alkobol er-

halten. Scheele zeigte, dass die Bildung des Aethers durch Zusatz einer

kleinen Menge Schwefelsaure ungemein befordert werde. Sehr lauge trennte

man die Destination der Essigsaure von der Bereitung des Aethers. Erst

Voigt in Erfurt vereinigte beide Operationen in eine, wie sie meistens noch

heute zu Tage ausgefuhrt wird. Von da an unterschieden sich die liereitungs-

methoden nur noch durch Zahlen. Dumas und Boullay ermittelten in lhrer

grossen Arbeit iiber Aether die richtige Elementarzusammensetzuug und

stellten die im Allgemeiuen noch geltende Ansicht iiber dessen Zusammen-

setzung aus Essigsiiure und Sohwefelather aut.
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Aloe. 2Uoe.

Aloe capensis. Vap* Vlloe.

'Berfcbtebeiie jJlrteit bev ©attune) Slice.

Asphodeleen Jussieu. VI, 1. Li rind

Massen von griinlich - tiefbrauner Farbe, zerrieben griinlich-

gelb, im Bruch muschelig, harzig-glanzend, au den Randern etwas

durchscheinend, in der Ivalte zerreiblicb, in der Warme erweichend,

von selir bitterem Geschmack, in Wasser triibe, in Weingeist

klar Ibslich.

Es koramen verschiedene Sorten von Aloe im Handel vor. Die glanzende

Aloe, Aloe lucida, welche von alien die gebrauchlichste ist, stellt grosse

unregelmassige Stiicke dar, die stets ans Kisten von 150 bis 200 Pfund aus-

geschlagen werden. Sie sind unregelmassig kantig, sprode, zersplittern durcli

•Scblag und geben einen glasglanzenden Bruch. Aloe lasst sich leicht pul-

verisiren und giebt ein hochsaffrangelbes Pulver. In der Warme wird die

Aloe weich, brenut angeziindet schwach, mit stark leuchtender Flam me. Sie

hat einen widerlichen Geruch und einen hoclist bittern, unangenehmen Ge-

schmack. Sie stammt von verschiedenen Arten des Genus Aloe her, nament-

lich von Aloe spicata, arborescens, Commelini, mitraeformis und lingua.

Die Aloe lucida
,
oder auch ihrem Vaterlande nach capensis genannt,

•wird in der Art gewonnen, dass man die Blatter der Pflanze nahe am
Stamme abschneidet und iiber Gefassen abtropfeln lasst. Der ausgeflos-

sene Saft erhartet an der Sonne. Presst man die Blatter aus und bewirkt

die Eintrocknung durch die Sonne oder gelinde Warme, so wird eine gerin-

gere Sorte erhalten, die durch Auflosen und Durchseihen verbessert werden
kann.

Die socotrinische Aloe soli urspriinglich, wie ihr Name andeutet, von
-der Insel Socotora herkommen, und zwar von der Aloe socotorina (Syn. pur-

vurascens). Allein diese Pflanze wurde ebenfalls nach Sudafrika gebracht, so

Aass nun wohl wenig mehr von dieser kleinen Insel herkommen mag. Sie

ist nicht so hellglanzend als die lucida, und enthalt haufig Hohluugen.

Geschmack und Geruch sind ebenso unangenehm wie bei der anderen.

Die Aloe hepatica, Leberaloe, findet sich im Handel vorziiglich in Kur-
oissen und wird aus Griechenland und dem griechischen Archipei hergebracht.

lie stellt ziemlich grosse, unregelmassige Stiicke von dunkelbrauner Farbe
lar, die auf dem Bruche dunkel leberbraun, schwach glanzend erscheinen.

I

iie ist nicht durchscheinend, lasst sich leicht stossen und giebt ein rothlich

?elbes Pulver. Durch feine Risse und kleine Hohlungen von der Grosse
;ines Stecknadelknopfes und grosser unterscheidet sich diese Sorte. Ihr Ge-
•uch ist nicht so unangenehm als jener der Aloe lucida, der Geschmack, wie
>ei alien Aloesorten, unangenehm bitter.

Die Aloe de Barbados kommt in Kiirbissen und in Fassern von 7 bis 8

|

^entnera in den Handel. Sie hat einen muschlicben, aber weniger glanzen-

j

len Bruch als die Capaloe und eine dunkelbraune, fast ins Schwarze gehende
1 'arbe. Sie soil eine mildere Wirkung als die anderen Aloesorten haben und
vird vorzugsweise in England und seinen Colonien gebraucht. Sie steht im

]

^reise hoher als die Capaloe.

-



Alumen.

Die Aloe de Mecca ist unansehnlich, von Bplitterigem Bruche, fast schwar-
zer Farbe unci beinahe geruchlos.

Die Alo'c caballina ist die echlechteste Sorte. Man findet sie in guten
Handlungen gar nicht mehr vor.

Alle Aloesorten sind im Gemenge in Wasser loslicher und unloslicher
Stoffe. Das Nahere unter Extractum Aloes. Man bat in der Aloe einen
krystallisirbaren Stoft', Aloin, gefunden, der durch Ausziehen mit kaltem
Wasser und Eindampfen im luftleeren Raume in farblosen sternformig grup-
pirten Nadeln krystallisii’t. Er ist in Wasser und Alkohol in derKalte schwer,
in der Warme leichter loslich. Er wird durcb Einwirkung der Luft, beson-
ders aber durch Kochen mit Sauren in ein dunkelbraunes Harz verwandelt.
Er hat fur die Pharmacie kein Interesse, da er nicht der Trager der arznei-

lichen Wirkungen der Aloe ist (s. Cannstadt’s Jahresbericht fur 1857, S. 10:

Kopp-Liebig’s Jahresbericht fur 1861, S. 742).

A/umen. 2Uaun.

Es kann Kali- oder Ammon iak-Alaun oder ein Gemenge von

beiden angewendet werden.

Er darf nur eine geringe Spur Eisen entbalten.

Er ist in secbszebn bis zwanzig Theilen kaltem und gleicben

Theilen kocbendem Wasser vollstandig loslich.

Der gewohnlich im Handel vorkommende Alaun ist schon zum Gebrauch

in der Farberei so rein dai’gestellt, dass man denselben unbedenklich in der

Pharmacie anwenden kann. Der Alaun ist ein vortreffliches Arzneimittel bei

Diarrhoen und wohl aus diesem Grunde in die Pkarmacopoe aufgenommen.

Die technische Darstellung beriihrt den Pharmaceuten weniger und kann in

den betreffenden Lehrbiichern nachgesehen werden.

Der krystallisirte Alaun besteht aus 1 Atom Kali (KO 47,2), 1 Atom
Thonerde (Al2 03 = 51.4), 4 Atomen Schwefelsaure (4S03 = 160) und 24

Atomen Wasser (24 HO = 216). Sein Atomgewicht ist also 474,6.

Der Umstand, dass der Alaun eines der wohlfeilsten Salze ist, die durch

chemische Kunst bereitet werden, schiitzt vollstandig gegen absichtliche Yer-

falschungen. Bei nicht geniigender Raffination des Alauns kann er Eisen

enthalten, wogegen auch die Pharmacopoe warnt. Dasselbe wird durch Blut-

laugensalz entdeckt, indem Ammoniak und Schwel'elammonium auch mit dem
reinen Alaun weisse Niederschlage von reiner Thonerde geben, [die eine

kleine, und selbst eine grosserc Menge Eisenoxyd ganz verhiillen konnen.

Die bei der Gaslabrikation aus Steinkohle abfallenden Waschwasser, welche

haufig zur Alaunfabrikation benutzt werden, enthalten kohlensaures Ammo-
niak. Sowohl der reine Atnmoniakalaun als auch der gemischte kann sehr

gut in der Farberei verwendet werden.

Da die Pharmacopoe die Anwendung des ammoniakhaltigen Alauns ge-

stattet, so ist eine Priifung darauf nicht mehr nothwendig.

Der Alaun ist in der Officin im gepulverten Zustande vorriithig. Das

Pulvern geschieht in einem grossen gewarmten Morser aus Gusseisen oder

Marmor. Nachdem die grossen Alaunstiicke etwas zersclilageu sind, stellt
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man sie an einen nicht zu heissen Ort des Trockenofens, urn die letzten Reste

von Mutterlauge zu verfluohtigen, pulvert und schlagt durch ein Haarsieb.

Alumen upturn, ©ebrannter SUautt.

Man erhitze Alaun in einem hinlanglich geraumigen, nicht

glasirten Topfe, bis das Ganze in eine leichte, schwammige Masse

umgeandert ist.

Er muss sich vollstandig, wenn auch langsam, in Wasser losen.

Der gebrannte und entwasserte Alaun wird in der Art dar’gestellt, dass

man reinen krystallisirten Alaun in grobliche Stiicke zerstosst und diese in

: einem flaehen unglasirten Gefasse vorsichtig erhitzt.

Als Gefass kann man die bekannten Untersatzscherben von Blumentopfen

. benutzen. Man setzt eine solche auf ein Oefcken, welches sie ganz schliesst

. und wo der Zug durch ein seitliches Rohr abgefiihrt wird. Durch ein ge-

lindes Feuer lasst man den Alaun in seinem Krystallwasser schmelzen und

. unterhalt dieses Feuer eine geraume Zeit. Dadurch erhalt die geschmol-

:zene Masse eine zahe, leimartige Beschaffenheit und wird erst zu dem
• schwammartigen Aufblahen geneigt, worin die eigentliche Schonheit des ge-

brannten Alauns besteht. Wenn die Masse allmalig selir zahfliissig geworden
ist, so verstarkt man das Feuer und lasst sie, ohne umzuriihren, aufschwellen,

- so lange man noch eine Bewegung darin sieht. Nack dem Erkalten lost sich

das Ganze vollkommen rein von dem Gefasse ab. Man kann die obere

'Schicht, die zuweilen glasartig durchsichtig ist, mit einem Messer absckneiden

and der folgenden Schmelzung zusetzen. Da die aufgequollene Masse ein

•schlechter Leiter der Warme ist, so ist es zweckmassiger
,
flache als hohe

Gefasse anzuwenden.

Die Erscheinungen des Alaunbrennens sind am genauesten von Hertwig
i(Pogg. Annalen Bd. LY, S. 99) untersucht worden. Es besteht wesentlich in

•einem Yertreiben des Wassers, welches, wenn die Hitze kinreickt, dasselbe

in Dampfe zu verwandeln, die zahe Masse aufblaht.

Wird der krystallisirte Alaun im Dampf- oder Wasserbade erhitzt, und
langere Zeit in dieser Temperatur erkalten, so schmilzt er in seinem Krystall-

' wasser und wird unter Wasserverlust, der zuletzt bis zu 19 Proc. geht, immer
dickfliissiger

,
und verwandelt sich endlich in eine durchsichtige glasartige

Masse, welche bloss noch 14 Atome Wasser enthalt. Diese Masse, langere
Zeit, bis sich kein Gewichtsverlust mehr zeigt, in einer Temperatur von 90° R.
gehalten, verwandelt sich unter Aufblahen und unter einem Totalverlust von
38 Proc. Wasser in eine porose Masse, welche noch 5 Proc. Wasser enthalt,
und sich bis 128° R. nicht weiter verandert. Bei 144° R. betragt der Total-
verlust 43,565 Proc. Wasser; bei 224° R. betragt er 44,439 Proc. Der Alaun
enthalt alsdann noch y2 Atom oder 1,836 Proc. Wasser.

Bei hoherer Temperatur wird die Schwefelsaure, welche an die Thonerde
gebunden ist, zersetzt, und entweicht als Sauerstoff und schweflige Saure, und
3chwefeisaures Kali mit Thonerde bleibt zuriick. Durch Gliihen mit Kohle
giebt der Alaun einen Pyrophor.

Der gebrannte Alaun ist sehr schwer in Wasser loslich. Er wird vielfach
iu Zahnpulvern gebraucht. Man stosst ihn zu Pulver und bewahrt dasselbe
n Glasfla8chen auf.
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Ammoniacum aceticum solutum.

(Sfftyfa u re 51mm ontafl&fung

.

Liquor Ammonii acetici.

Liquor Acetatis ammonici.

Nimm: Aetzende Ammoniaklosung zehn Theile, . . 10 J

verdunnte Essigsaure dreizehn Theile. . . 13 J

oder so viel, als hinreichend ist.

Setze zu der Ammoniaklosung so viel verdunnte Essigsaure
j

hinzu, als zur Neutralisation erforderlich ist, und dann so viei
|

destillirtes Wasser, dass das Gewicht das Ganzen dreissigi
Theile betragt.

Die essigsaure Ammoniaklosung muss klar, farblos, vollkommen 1

fluchtig und so neutral als raoglich sein. In 100 Theilen enthaltl

sie 15 Theile essigsaures Ammonialc, und hat ein specif. Gewicht I

von 1,028 bis 1,032.

Sie ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Es ist dies die Yorsehrift der vorigen Pliarmacopoe, gegen welche nichts I

einzuwenden ist. Der Ausgangspunkt ist das zehnprocentige kaustische Am-

1

moniak vom specif. Gewicht 0,960, und obgleich das jetzige Acidum aceticum I

dilutum von 1,038 mit, 29Proc. Eisessig ein wenig schwaeher als das fruhere 1

Acetum concentratum (s. oben S. 10) mit 29,4% Eisessig ist, so bat diesl

dennoch keinen Einfluss, weil eine Sattigung vorkommt, und das Endgewichtl
in beiden Fallen 30 Theile betragt.

Dieses Praparat bietet keine Schwierigkeiten dar. Man tarirt das Ammo-

1

niak in ein passendes Gefass aus Glas oder Porcellan, etwa einen kurzhalsigen

Kolben, und fiigt den concentrirten Essig hinzu, indem man durcli Umschwen-
ken die Mischung bewirkt. Mit einem diinnen Glasstabe oder einer reinen

Feder tauclit man leise ein, und streicht auf ein rothes Lackmuspapier ab,

um die Neutralitat zu erkennen. So lange das rotbe Lackmuspapier blau

gefarbt wird, giesst man, zuletzt in selir kleinen Mengen, Essigsaure hinzu.

Wenn die Neutralitat erreicht ist, priift man in derselben Art mit blaueni

Lackmuspapier, um zu sehen, dass sie nicht uberschritten ist. Diese Reach

muss sogleicli beurtheilt werden, indem beim Yerdunsten und Trocknen d

blaue Papier immer gerothet wird. Durch die Sattigung erwarmt sich die

Fliissigkeit bedeutend, und man muss sie wieder auf die Normaltemperatur

von 12° R. (15° C.) herabsinken lassen, ehe man die Verdiinnung durch

Wasser und die Bestimmung des specif. Gewichtes vornimrnt. Man fiigt nun

destillirtes Wasser von derselben Temperatur hinzu, bis das richtige specif.

Gewicht erreicht ist.

Die Starke des Praparates ist hier lediglich an das specif. Gewicht ge-

bunden. Die essigsaure Ammoniakfliissigkeit hat aber iiberhaupt ein geringes

specif. Gewicht, welches erst in der zweiten Decimalstelle von dem des Was-

sers abweicht. Dies ist ein Uebelstand, der in der Natur der Diuge liegt,

und den man nicht umgehen kann, wenn sich kein kohlensaures Ammoniak-I

salz von ganz bestimniter Zusammensetzung darbietet.
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Die Starke des Priiparats nack seiner Entstekung berecknet sick in der

folgenden Art. Die Ammoniakflussigkeit von 0,960 entkalt (S. 18 des lateini-

scken Textes) 10 Proc. Ammonialc, also 10 Tkeile entkalten 1 Tkeil wasser-

leeres Ammoniak. Das essigsaure Ammoniak mit 1 Atom Wasser kat das

Atomgewickt (51 -f- 17 9) = 77; wir kaben also das Verkaltniss:

Ammoniak Essigsaures
Ammoniak

17 : 77 == 4,529

und diese sollen in 30 Tkeilen entkalten sein, also

vroraus

4,529 x
30

—
100 ’

x — 452,9

30
15,06,

also gut mit der Voraussetzung stimmend.

Die Priifung dieses Praparats beziekt sick auf seine vollkommene Flock-

tigkeit (Platinbleck)
,
sodann auf seine Starke (specif. Gewickt), ferner auf

seine Neutralist (Lackmus). Metalle werden durck Sckwefelwasserstoffwasser

angezeigt, ein Cklorgekalt durck Silberlosung, und Sckwefelsaure durck

Cklorbaryum.

Ammoniacum carbonicum.

$oI)lenfflure8 Slmmontof. ^lucfyttgeg £augenfal$.

Ammonium carbonicum. Alkali volatile. Carbonas ammonicus.

Es sei vollstandig fliichtig; von Salmiak darf es nur eine

Spur enthalten; von anderen fremden Salzen und Metallen muss
es frei sein.

Es ist in sekr gut verscklossenen Gefassen aufzubewakren.

Dieses Salz kann nickt wokl im pkarmaceutiscken Laboratorium darge-

stellt werden, wenigstens nickt mit Yortkeil. Seine Bereitung erfordert viele

Uebung und eine durckaus gleicke Manipulation, um ein constantes Product
zu erkalten. Ist es bei der ersten Sublimation verdorben, so kann es nickt

durck eine zweite Sublimation verbessert werden, da es sich dabei unver-
meidlich zersetzt und verandert.

Das koklensaure Ammoniak wird durck Sublimation eines Gemenges von
einem Theile Salmiakpulver und zwei Tkeilen Kreide erkalten. Beide Sub-
stanzen werden vorker auf das Sorgfaltigste getrocknet, dann mit einander
innig vermisckt und in das Sublimationsgefass gebrackt. Als solckes benutzt

man im Kleinen eine Retorte mit weitem Halse und Vorlage. Zwiscken die

Halse beider bringt man eine Glasrokre an, um den entweichenden Gasarten
Raum zu geben, wenn der Kolben nickt tubulirt ist, in welckem Falle man
die Glasrokre kier anbringt. Im Grossen bedient man sick eigener Sublimir-

gefasse aus Erde oder Steingut mit passenden Yorlagen.
Die mit dem Gemenge beschickten Sublimirgefasse werden in einem Sand-

bade allmalig erwarmt, und wahrend der Sublimation wird darauf geacktet,

Mohr, Commentar. 7
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(lass immer eine Oeffnung nach aussen frei bleibe, damit keine Explosion ent- ,

stelie. Die Hitze wird allmalig gesteigert und emllich bis zum Gliihen der
:

Capelle getrieben. Wahrend der Sublimation entweicht bestandig Ammoniak-
gas, welcbes man durch eine Glasrohre in Wasser oder Weingeist leitet, um
es nicht zu verlieren. Wenn die Gasentwickelung aufhort, kann man die Ar- ’

beit als beendigt anseben. Da man aus glasernen Gefassen das Sublimat
|

niclit anders als durch Zerbrechen derselben erhalten kann, so sucht man sie i

dadurch moglichst zu benutzen, dass man sie mehremale, mit erneuertem
j

Einsatze in das Sublimationsgefass, vorlegt, bis sie einen so dicken Anflug I

bekommen haben, dass sie sich von aussen nicht mehr abkuhlen lassen, i

oder sich ganz zu verstopfen drohen. Bei einem regelmassigen Betriebe
I

muss man die Gefasse so einrichten, dass man durch blosses Auseinander-

nehmen derselben, ohne sie zu zerbrechen, den Inhalt leicht herausnehmen
konne.

Wahrend der Zersetzung des Salmiaks durch die Kreide entwickelt sich

bestandig, neben der Bildung des Sublimats, Ammoniakgas. Denkt man sich

3 Atome Salmiak und 3 Atome Kreide in Wechselwirkung, so tritt von den
3 Atomen Ammoniak des Salmiaks eines gasf'ormig aus, und die iibrigen

2 Atome Ammoniak verbinden sich mit den 3 Atomen Kohlensaure der Kreide
|

zu anderthalb kohlensaurem Ammoniak. Es nimmt 2 Atome- Wasser in sich

auf. Seine Formel ist also 2NH3 -|- 3 C 02
-\- 2 HO, und sein Atomgewicht

34 _j_ 66 -j- 18 = 118. Es enthalt 28,81 Proc. Ammoniak.
Dieses Salz ist eigentlich die normale Yerbindung, auf welche sich alle

Pharmacopoen beziehen. Es wird bei der ersten Sublimation in der grossten

Menge erhalten. Zugleicli bilden sich aber immer noch kleine Mengen anderer

Verbindungen, die an den naheren oder entfernteren Theilen des Sublimats

sitzen. Unterwirft man das normale Salz in einer Retorte einer langsamen

Sublimation, so setzt sich bei langsamer Erhitzung in dem Gewolbe der Re-

torte ein anderes Salz in krystallinischen Rinden an, welches auf 5 Atome
Kohlensaure 4 Atome Ammoniak und 4 Atome Wasser enthalt. Es enthalt

31,85 Proc. Ammoniak und ist also in dieser Beziehung reichhaltiger als das

gewolmliche Salz. Da aber der Unterschied im Ganzen nur 3 Proc. betragt,

so ware dieses Salz, wenigstens was die Bereitung des Liquor Ammonii acetici

betrifft, nicht geradezu verwerflich. Unterwirft man noch einmal dieses Salz

der Sublimation, so erhalt man wieder 5
/4 kohlensaures Ammoniak nur mit

einem etwas grosseren Wassergehalte.

Das officinelle Salz, sonst auch Sal Alkali volatile , oder Sal volatile salis

Ammoniaci genannt., erleidet an der freien Luft eine Zersetzung. Nach Rose
entweicht trockenes, einfachkohlensaures Ammoniak, nach Dalton verdunstet

reines Ammoniak. Jedenfalls entweicht mehr Ammoniak als Kohlensaure,

und es muss sich das Verhaltniss der letzteren im Riickstande vermehren.

Es bleibt ein Salz ubrig, welches auf 1 Atom Ammoniak 2 Atome Kohlensaure

und 2 Atome Wasser enthalt. Nach dieser Formel (NH3 -J- 2 C02 -j- 2 HO
oder 17 -j- 44 -j- 18 = 79) enthalt es nur 2iy2 Proc. Ammoniak und kann U

demnach nicht das officinelle anderthalb kohlensaure Ammoniak ersetzen, da

es mehr als 7 Proc. Ammoniak weniger enthalt. Dieses Salz bildet sich aus

den meisten Verbindungen der Kohlensaure mit Ammoniak, wenn sie der

Lull langere Zeit ausgesetzt bleiben. Es stellt ein weisses Pulver dar, iiber-

zieht oberflachlich die Stucke des officinellen Salzes mit einer mehligen Kruste,

die allmalig bis ins Innere dringt. Das doppeltkohlensaure Ammoniak ist

geruchlos, schmeckt sehr wenig, nicht alkalisch, grunt aber den Veilchensaft.

Es verdunstet an der Luft wahrscheinlich nur durch Zersetzung vermoge des

Wassergehaltes der Luft, indem dadurch Kohlensaure inFreiheit gesetzt wird,



99Ammoniacum carbonicum pyro-oleosum.

und sich l a
/3 kohlensaures Aramoniak wieder bildet. Es ist sehr schwer los-

lich in Wasser, und setzt man zu der gesiittigten L ' sung nocb mein- Salz, so

entweicht schon bei gewohnlicher Temperatur Kohlensiiuregas. Aus diesem

Grunde liisst sich auch das ofticinelle Salz nicht mit Kohlensaure sattigen.

Bei 31° R. ist die Eutwickelung der Koklensaure lebhaft.

Die Naturgeschichte der Verbindungen des Ammoniaks und der Kohlen-

saure ist am genauesten und ausfuhrlichsten von Heinrich Rose untersucbt

worden *).

Er hat die Zusammensetzung- von einem Dutzend dieser Verbindungen

festgestellt, und die Auffindung von noch mehreren in Aussicbt gestellt. Es

ist naturlich, dass diejenigen, welche am haufigsten vorkamen, auch schon

h-iiher bekannt waren.

Das anderthalbkohlensaure Ammoniak kann moglicher Weise folgende

Verunreinigungen zeigen.

Es kann Salmiak enthalten, wenn derselbe unzersetzt mit verfliichtigt

wurde. Die mit Salpetersaure angesauerte Losung des Salzes giebt alsdann

mit Silberlosung einen weissen Niederschlag.

Wenn es aus schwefelsaurem Ammoniak bereitet ist, kann es unter-

schwefligsaures Ammoniak enthalten, im Falle nicht vollstandige Mischung

der Substanzen stattfand. Das mit Essigsaure neutralisirte Salz giebt mit

salpetersaurem Silberoxyde einen weissen, sich bald schwarzenden Nieder-

schlag. Aus derselben Veranlassung kann es schwefelsaures Ammoniak ent-

halten, welches nach Sattigung mit Salzsaure durch Chloi'baryum einen weissen

Niederschlag erzeugt.

Es kann von den Vorlagegefassen Blei enthalten. Dasselbe ist als metal-

lisches Blei mit den Kuchen abgeschabt worden, und hat sich allmalig in

kohlensaures Bleioxyd verwandelt, welches sich in die festen Massen hinein

camentirt hat. Man entdeckt es durch Schwefelsaure und Schwefelammonium,
die man zu der mit Essigsaure oder Salpetersaure gemachten Auflosung zu-

setzt.

Kalk und Chlorcalcium konnen als mechanische Verunreinigung dabei sein.

Alle diese Verunreinigungen kommen sehr selten vor. Ungleich haufiger

trifft es sich, dass das Salz nicht die rechte Mischung hat, und besonders

viel doppeltkohlensaures Ammoniak enthalt. Dasselbe giebt sich ausserlich

durch seine kreideartige Pulverform und seinen schwachen Geruch zu er-

kennen. Auch ist es in Wasser sehr schwer loslich. Ohne eine Analyse lasst

sich ubrigens die Zusammensetzung nicht genau ermitteln, und dies fuhrt

jenseits der pharmaceutisehen Praxis hinaus.

Ammoniacum carbonicum pyro-oleosum.

s8ren$Uc& * oligeS foblenfrturcS 3lmmoniaf.

Ammonium carbonicum pyro-oleosum. Sul volatile Cornu Cervi.

Nimin: Zerriebenes kohlensaures Ammoniak zwei
und dreissig Theile, .32

Aetherisches Thierol einen Tkeil 1

*) Annal. Bd. XLVI, S. 353 und Anna!, d. Pharm. Bd. XXX, S. 45.
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Tropfle das atherische Thierol nacli und nach auf das koh-
lensaure Ammoniak und mische beides genau durch Reiben. Das
Pulver wird mit der Zeit gelb.

Es ist in einem wohlverschlossenen Gefasse aufzubewahren.

Unveranderte Yorschrift der vorigen Auflage der Pharmacopoe. Durch
die trockne Destination von Hirschhorn oder andere Knochen in gusseisernen

Retorten erkielt man zu gleicher Zeit drei Producte, namlich ein festes, das

brenzlicholige Hirschhornsalz, Sal Cornu Cervi, und zwei fliissige, wovon
das untere, das Spiritus Cornu Cervi, eine wasserige Losung von kohlensau-

rem Ammoniak, Cyanammonium, Thierol, Eupion und anderen brenzlichen

Stoffen war, das darauf schwimmende aber das Oleum animale crudum oder

foetidum vorstellte. Das robe Hirschhornsalz wurde mit Zusatz von Holz-

kohle, Kreide oder Bolus einer neuen Sublimation unterworfen, und das er-

haltene Product stellte dann das obige Praparat dar. Es war in seiner Zu-

sammensetzung sehr ungleich und ist deshalb mit Recht durch die bessere

Yorschrift ersetzt worden. Ueber das Thierol vergleiche Oleum animale

aethereum.

Ammoniacum causticum solutum.

2le£ent>e Slmmoniafflufftgfcit.

Liquor Ammoniaci caustici.

Spiritus Salts ammoniaci causticus.

Nimm: Gebrannten Kalk drei Theile, 3

Wasser zehn Theile, 10

Gepulvertes Clilorwasserstoff - Ammoniak
drei Theile, 3

Destillirtes Wasser fiinf bis sechs Theile 5 bis 6

Setze die zehn Theile Wasser allmalig dem gebrannten Kalk,

welcher damit zuerst Hydrat und dann einen Brei bildet, zu, giesse

diesen in einen Kolben und schiitte den Salmiak hinzu. Den
Kolben verschliesst man mit einem doppelt durchbohrten Kaut-

schukstopsel oder mit einem doppelt durchbohrten Kork vermit-

telst der oberen Halfte eines Kautschukbeutels. In die eine

Oeffnung des Korkes ist ein Sicherheitsrohr, in die andere ein

zweifach gebogenes starkes und nicht zu enges Rohr luftdicht

eingepasst. Das andere Ende dieses Glasrohres reicht bis auf

den Boden eines Glasgefasses, welches acht Theile Wasser fassen

kann, und worin man die fiinf bis sechs Theile destillirtes Wasser

hineingiesst. Bei gelinder Warme und guter Abkiihlung des

Glasgefasses entwickelt man das Gas, welches vom Wasser ver-

schluckt wird. Die in der Vorlage enthaltene Fliissigkeit werde
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mit soviel destillirtem Wasser vermischt, class das speciflsche Ge-

wicht derselben 0,960 betragt.

Die atzende Ainmoniaklosung muss klar, farblos, obne brenz-

lichen Gerucb, ganz flucbtig sein, mit Salpetersaure iibersattigt,

und eine schwache Triibung mit salpetersaurem Silberoxyd geben;

sie muss so viel als moglick von Koblensaure frei sein und das

oben erwahnte specifische Gewicbt besitzen. In 100 Theilen ent-

halt sie 10 Theile wasserfreies Ammoniak.
Sie wird in Gefassen, die mit Glasstopseln verschlossen sind, aufbe-

wahrt.

Die Darstellung des Ammoniaks beruht auf der Zersetzung des Salmiaks

durch Kalkhydrat. Der Salmiak besteht aus dem hypothetischen Korper Am-
monium (NHJ und Chlor (Cl) und ist dann analog dem Chlorkalium oder

Chlornatrium zusammengesetzt; oder man betrachtet ihn als aus Ammoniak
(XH3 )

und Chlorwasserstoffsaure (C1H) bestehend, wobei dann nur das eine

Atom H dem Chlor zugelegt wird. Es giebt keine analytische oder empiriscbe

Beweise fur die eine oder die andere Formel, sondern nur analogische. Der
Salmiak wird in niederer Temperatur und in hoherer von den Alkalien und
Erden zersetzt, sowohl weil diese starkere Basen sind, als auch minder fliich-

tige. Die Zersetzung ist denkbar durch gleiche Atome Salmiak und Kalk

:

NH4 C1 -f CaO == NH3 -f CaCl + HO.

1 Atom Wasserstoff des Ammoniums tritt mit dem Sauerstoffatom des

Kalkes zu Wasser zusammen, und das Chlor mit dem Calcium zu Chlorcalcium.

Es tritt jedoch noch ein anderer Umstand ein, der die Sache etwas verwickelt.

Das Chlorcalcium verbindet sich mit noch unverbundenem Kalke zu einer basi-

schen Verbindung und verliert dann die Eigenschaft, den Salmiak leicht zu

zersetzen. Aus diesem Grunde muss eine viel grossere Menge Kalk, als in

obiger Zersetzungsformel angenommen wurde, angewendet werden, damit

namlich das Chlorcalcium in diese Verbindung iibergehen konne. Eigens

angestellte Versuche (s. vorigen Commentar II, S. 77) haben ergeben, dass

wenn man den Kalk zum halben Gewichte des Salmiaks, also nahezu gleiche

Atome, anwendet, 20 Proc. des Salmiaks selbst bei der Einkochung bis zur

Trockne unzersetzt bleiben. Wandte man gleiche Mengen Kalk und Salmiak
an, also annahernd 2 Atome Kalk, so blieben noch 10 Proc. Salmiak unzer-

setzt, und aus dem trocknen Riickstand konnte bei fernerem Zusatze von
Kalk und Wasser eine neue Menge Ammoniak bis zu 99% Proc. entwickelt

werden. Erst bei dem Verhaltniss von 5 Kalk auf 4 Salmiak wurden bei der

ersten Destination sogleich 98 Proc. des Salmiaks zersetzt, was bei den un-

vermeidlichen Verlusten der Bestimmung einer vollstandigen Zersetzung gleich-

kommt. Bei Anwendung von 6 Kalk auf 4 Salmiak wurde nicht mehr als

bei 5 Kalk zersetzt und es geht daraus das praktische Resultat hervor, dass

5 Kalk auf 4 Salmiak das kleinste Verhaltniss des Kalkes ist, bei welchem
in einer Operation der ganze Salmiak zersetzt wird. Ferner ersieht man aus
dem Mehrgewinn bei neuem Zusatz von Kalk zu dem bereits einmal zur
Trockenkeit destillirten Gemenge, dass das basische Chlorcalcium neben Sal-

miak ohne Zersetzung in dem Gemenge bestehen konne.
Eine zweite Riicksicht, die bei der Bereitung des fliissigen Ammoniaks

beachtet werden muss, ist eine richtige Menge Wasser, um die Zersetzung zu
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vermitteln. Bei trocknen Stoffen, die auck in der Zersetzung nicht schmelzen,
i

ist die Beriihrung und Durchdringung der Stoffe so unvollstandig, dass nach i

beendigter Arbeit grosse Mengen Kalk und Salmiak getrennt, okne sich zu i

beriikren, in dem Gemenge stecken, und dadurck ein grosser Verlust an Aus-
|

beute stattfindet. Setzt man Wasser zu, so schmilzt darin der Salmiak und
das Chlorcalcium und die Durchdringung wird vollstandiger. Man muss nur
immer im Auge bekalten, dass man die grosstmogliche Menge Ammoniak als

Gas entwickelt, und als solches iibertreibt, weil es sich als solches nicht in

den Rohren condensirt, und bei der Yerschluckung im Wasser weit weniger
Warme entwickelt, als wenn es von Wasserdampfen begleitet ist. Hat man
zu viel Wasser zugesetzt, so wird die ganze Masse sehr bald flussig, fangt an
zu kochen, und steigt dann unvermeidlich iiber. Die Erfahrung hat ergeben,

dass die richtige Menge Wasser vorhanden ist, wenn die Masse erst nach dem
Erhitzen flussig wird; dass wenn sie sogleich vor dem Erhitzen flussig wird,

zu viel Wasser vorhanden ist, und das Uebersteigen unvermeidlich eintritt. Die

Menge des Wassers ist nun einigermaassen von der Natur des angewendeten
Ivalkes abhangig. Am besten nimmt man sehr reinen, sogenannten fetien,

Kalk, welcher sich ganz weiss brennt. Ein magerer Kalk, welcher von bei-

gemengten Stoffen (Eisenoxyd) eine gelbliche Farbe hat, lbscht sich weniger
schmantig und muss mit weniger Wasser, als der fette, angewendet werden.

Der reine Kalk aus Marmor oder blauem Kalkstein vertragt die grosste Menge
Wasser und xibt auch die grosste chemische Wirkung aus. Bei der Zersetzung

entwickelt sich einTheil Ammoniakgas sogleich ohne weitere Anwendung von

Warme; sobald diese Entwickelung nachlasst, giebt man ein schwaches Feuer;

und es ist immer darauf zu ackten, die Zersetzung sehr langsam und beimassigem
Feuer so weit zu treiben als moglich, weil dann die grosste. Menge Ammoniak
als trocknes Gas, ohne Wasserdampfe, ubergeht. Ein solches Feuer kann man
am besten mit Iiolzkohlen unterhalten, wakrend Steinkohlen in kleinen Men-
gen brennend verloschen, oder in eine heftige Gluth iibergehen, wenngrossere
Mengen bei gutem Zuge entziindet werden.

Das entwickelte Gas wird erst in einer Zwischenflasche
,
welche wenig

Wasser entkalt, gewaschen. Hier setzen sich kleine Mengen Salmiak, die mit

iibergerissen werden, und brenzliche Stofle ab, und diese Flussigkeit iarbt sich

meistens gelblicli. Anf'angs sattigt sie sich ebenfalls mit Ammoniakgas; da

aber diese Waschflasche nicht abgekiihlt wird, so reisst sich das Ammoniak-
gas durch die gegen Ende kommenden Wasserdampfe wieder los, und geht

in die eigentliche Auffangflasche iiber, welche wahrend der ganzen Operation

in kaltem Wasser stehend immer kalt gehalten wird.

Das sind die bei der Darstellung der Ammoniakfliissigkeit maassgebenden
Riicksichten. Die Pharmacopoe hat die friihere Vorschrift der sechsten Auf-

lage fast unverandert aufgenommen
,
indem sie nur statt der friiheren 6 bis

7 Theile jetzt 5 bis 6 Theile Wasser vorschlagen liisst. Damit ist das Verhalt-

niss der Bestandtheile in dem Destillirkolben nicht geandert. Hier kommen
auf 3 Theile Salmiak und 3 Theile Kalk 10 Theile Wasser. Dies Verhaltniss

des Wassers ist zu gross. Bei einem genau mit diesem Verhaltniss angesteli-

ten Versuche in einem geraumigen Kolben ging die Zersetzung gut, bis das I

Kochen eintrat. Nun aber war es unmoglich ohne Uebersteigen die vollstiin-

dige Zersetzung zu bewirken Das Praparat war zu schwaeh und zu wenig.

Liess man etwas abldihlen, und brachte dann die Masse wieder ins Gehen, I

so stieg sie. jedesmal iiber. Das Verhaltniss ist also praktisch ganz unbrauch- I

bar, und obgleich alle diese Thatsachen unterdessen bekannt gemacht wurden, I

so fand dennoch keine Verbesserung statt. Die erkaltete Masse aus dem

obigen Gemenge war am andern Tage in eine uadelformig krystallinische M
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Masse zusammengegangen, auf welcher sioh nur wenig Flussigkeit zeigte.

Durch Umschutteln entstand ein halbfliissiger Brei. Diese Nadeln sind das

von Rose beschriebene basische Cblorcalcium, welches auf 1 Atom Chlor-

calcium 3 Atome Ivalk und 16 Atome Wasser enthalt. Die Bildung dieses

Seizes veranlasst, dass bei Gegenwart von viel Wasser der Salmiak von dem
uberschiissigen Kalke nicht zersetzt wird, indem letzterer mit dem Chlorcalcium

zu einer minder basiscken Yerbindung zusammentritt. Bei einer hoheren

Temperatur und bei Verlust von Wasser tritt von Neuem Wechselwirkung ein,

und es wird nochmals Ammoniak entwickelt im Verhaltniss als das Wasser

entweicht.

Offenbar war bei Abfassung der Pharmacopoe die Anwendung des gla-

sernen Kolbens die Ursache, das fehlerbai'te Yerhaltniss beizubehalten, um das

Gefass nocb retten zu konnen. Bei einem dichten festgebrannten Riickstand

ist fast keine Moglichkeit vorhanden, das Gefass wieder leer zu machen.

Allein alsdann ist es auch uberhaupt nicht moglich, aus Glas mit Erhaltung

des Gefasses Salmiakgeist vortheilhaft zu bereiten, denn im obigen Versuche war
noch nicht die Halfte des Ammoniaks entwickelt. Man musste also die An-
wendung gusseiserner Destillirapparate, welche ohnehin in alien grosseren

Geschaften vorhanden sind, vorschreiben oder den Salmiakgeist unter die

kauflicben Priiparate aufnehmen, da man seine Starke und Reinheit leicht

prufen kann.

Die Grosse der gusseisernen Destillirapparate richtet sich nach dem Um-
fange der Arbeit. Da sich das fliissige Ammoniak in gut verschlossenem Ge-

iasse sehr lange ohne zu verderben aufbewahren lasst, so ist es niitzlicher auf

einmal eine grossere, als in mehreren Operationen kleinere Mengen darzu-

stellen.

Fiir den Zweck des pharmaceutischen Laboratoriums passen stehende

Cylinder am besten, da sie sich in die vorhandenen Oefen am leichtesten ein-

setzen lassen. Wir wollen annehmen, es sollen sechs Civilpfund Salmiak in

Arbeit genommen werden, aus welchen etwas iiber 18 Pfund Salmiakgeist

erhalten werden konnen. In diesem Falle lasst

sich der Apparat bequem in den allgemeinen

Windofen (Pharm. Technik 1. Aufl. S. 158. Fig.

101., 2. Aufl. S. 178. Fig. 121) einsetzen, und
wenn man sich ein solches gusseisernes Ent-
wickelungsgefass giessen lasst, nehme man das

Maass der Weite an diesem Ofen.

Die senkrechte Hohe des Gefasses (Fig. 25)

betragt 18 Zoll. Der horizontale Durchmesser
11 Zoll. Die Weite der Oeffnung 4 bis 5 Zoll.

Der luftdi elite Schluss an der Einfulloffnuno-O
ist um so leichter, je enger dieselbe ist; da-

gegen muss sic noch diejenige Weite behalten,

welche Behufs des Einfiillens und Ausleerens
des Apparates nothwendig ist. Es ist nothwen-
dig, dass man mit dem Arme in den Apparat
hineinreichen konne. Ein Durchmesser von
4 bis 5 Zollen ist zu diesem Zweck vollkom-

men passend. Die Oeffnung hat einen hervor-

ragenden Rand oder Flantsche, um der Schliess-

vorrichtung einen festen Punkt zu geben.
Die Verbindungswande des Korpcrs und des

Halses sind schief, damit beim Ausgiesscn die

Fig. 25.

1

Ammoiiiakc/itwickliingsgcniHH.
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festen Stiicke herabfallen. Auf dieser schiefen Wand ist ein Tubulus ange-
bracht, worin die Gasleitungsrohre von Blei mit einem Korke befestigt

wird. Diese Einrichtung ist ungleich zweckmassiger, als wenn man die

Leitungsrohren auf den Deckel befestigt. Man kann namlich den ganzen
Apparat zusammenstellen, die festen Substanzen einfiillen und nun nach dem
Einfullen des Wassers sogleich schliessen. Dadurch sind storende Ereignisse,

wie Zerbrechen einer Glasrohre, nachdem bereits eingesetzt ist, vollkommen
beseitigt. Wenn man einen zweiten Tubulus auf dem Apparate hat, so

dient derselbe zum Anbringen einer gebogenen Sicherheitsrohre und auch

zum Einfullen des Wassers, nachdem alles geschlossen ist. Die Flantsche

wird mit zahem Leinolkitt bestrichen und durch den Druck der Schraube

luftdicht befestigt.

Zwei starke Handhaben sind mit eingegossen. Sie stehen senkrecht, was
beim Umstiilpen von Nutzen ist. Dieses ist die einfacbste Einrichtung des

gusseisernen Apparates.

Einen grossen Yortbeil gewahrt es, wenn man wahrend der Operation in

dem Gemenge umriihren kann. Die Substanzen werden dadurch inniger ge-

mischt, und man hat am Gefiihl sichere Merkmale des Fortganges der

Operation und des endlichen Eintrocknens der Masse. Da die Korkstopfen

durch die Ammoniak- und Wasserdampfe sehr erweicht werden, so ist

auch eine solidere Befestigung der ersten bleiernen Leitungsrohre zu wun-
schen. Beide Yerbesserungen sind in dem folgenden Apparate (Fig. 26) an-

gebracht.

Der Deckel enthalt in seiner Mitte eine Stopfbiichse, welche mit in Talg

getrankten Hanfzopfen gedichtet ist. Eine in der Mitte durchbrochene

Schraube lasst die cylindrische
Fig. 26.

AmmoniakentwicklimgsgefaBB mit Ituhrer.

Riihrstange hindurch und er-

laubt ihr bei vollkommen luft-

dichtem Schlusse eine drehende

Bewegung. Die Riihrstange sitzt

anfangs noch nicht auf dem
Boden des Gefasses, sondern

dringt erst allmalig im Yerhalt-

niss, als die Substanzen fliissig

werden, in dieselbe hinein. Man
fiihlt dies, wenn man die Stange

an ihrem Griffe zu drehen ver-

sucht. Die Einwirkung wird

durch Bewegung der Riihrstange

ausserordentlich beschleunigt,

und man darf anfanglich nur

dann und wann eine kleine Be-

wegung machen und muss je-

desmal abwarten, bis die neuen

in Beriihrung gekommenen Sub-

stanzen sich wieder abgearbei-

tet haben. Bei jeder frischen

Bewegung sieht man an den

stiirmischer iibergehenden Gasblasen die Wirkung des Zusammenkommens

neuer Stoffe. Wenn alle Kalkstiicke vollkommen zerfallen sind, ist die Riihr-

stange bis auf den Boden gesunken, und man setzt nur die Bewegung und

Heizung so lange fort, bis sich die Masse wieder als trockenes Pulver anfiihlt.

Das Gefiihl der Hand ist hierbei sehr fein und vollkommen zuverlassig. Es



Ammoniacum causticum solutum. 105

ist ein Vortheil dieses Riihrens, dass die Substanzen in viel ktirzerer Zeit

sich vollkommen zersetzen, dass alle Theile des Gemenges in Wechselwir-

kung kommen, und dass das Gemenge im pulverig kliimprigen Zustande zu-

riickbleibt, in welchem es sich sehr leicht aus dem Gefasse entfernen lasst.

Fur Solche, welche grossere Mengen von Ammoniak fur den Handel be-

reiten, ist es in jedem Falle anzurathen, sich dieser Riihrvorrichtung zu

bedienen.

Im Falle die Riihrstange durch die Mitte des Apparates geht, muss ein

anderer Schluss des Deckels angenommen werden. In der Figur sieht man,

wie der Deckel durch Schrauben mit Fliigelmuttern angezogen wird. Die

Schrauben werden von unten hineingesteckt. Ihre Kopfe sind so breit, dass

sie sich nicht herumdrehen lassen, sondern an den Hals des Gefasses anstossen.

Die Fliigelmuttern gehen sehr leicht und mit geringer Reibung. Schrauben

und Fliigelmuttern sind aus Messing gemacht. Drei sind vollkommen aus-

reichend. Ihre Stellen mfissen sehr richtig eingetheilt sein
,
damit die drei

Locher in jeder Lage aufeinander passen.

Die Befestigung der bleiernen Gasleitungsrohre durch eine Ueberwurf-

schraube mit konischem Schlusse ist ebenfalls an der Figur angebracht. Man
sieht dieselbe in grosserem Maassstabe in der beistehenden Figur (Fig. 27).

In der wirklichen Grosse kann die innere Weite

der Rohren dreimal so stark, die massiven Theile

aber in gleicher Wandstarke, wie in der Figur,

genommen werden. Diese Verbindung ist sehr

dicht, augenblicklich angesetzt und gelost und ist

immer zum Gebrauche bereit. Bei dem Befestigen

wird nur die Ueberwurfschraube angezogen, wah-
rend die Rohren in ihren natiirlichen Lagen blei-

ben. Die erste Rohre, welche in die Wasch-
flasche geht, nehme ich aus Blei. Diese Rohren
sind in Dimensionen bis zu jedem Durchmesser
jetzt iiberall zu haben. Die Schliessvorrichtung

ist ebenfalls aus Messing und an die Bleirohre

mit Zinnloth angelothet. Bleierne Rohren mit
einem ausseren Durchmesser von 6 bis 8 Linien
sind am passendsten.

Die erste Flasche ist eine dreihalsige Woulf’-
sche. Sie hat einen Inhalt von 3 bis 4 Pfund.

Wenn sich in derselben zu viel Wasser angesammelt hat, so dass Gefahr vor-
handen ware, dass es in die Absorption sflasche iiberstiege, so kann man es
mit einem glasernen Heber, welcher in die hinlanglich weite Sicherheitsrohre
eingesteckt wird, herausziehen. Uebrigens sammelt sich nicht alles Wasser,
was zum Gemenge gesetzt wird, in dieser Flasche. Ein Theil bleibt in der
trockenen Masse zurfick, ein anderer Theil geht unverdichtet in die Ab-
sorptionsflasche fiber und verdichtet sich in dieser, da dieselbe von aussen
immer kalt gehalten wird.

Gegen Ende der Destination nimmt man die Absorptionsflasche ab, und
stellt eine andere kleinere Flasche mit etwa einem Pfunde Wasser vor. Es
verdichtet sich jetzt viel Wasser und gute Abkuhlung muss gegeben werden.
Das hierdurch erhaltene verdfinnte Ammoniak wird zum Verdfinnen der Ilaupt-
menge bis zum specif. Gewichte von 0,96 angewendet. Nachdem sich das
Praparat bis auf die richtige Temperatur abgekfihlt hat, wird das specif. Ge-
wicht ermittelt, die Verdfinnung mit destillirtem Wasser bewirkt, und nun
das Praparat in 3 bis 4 wohlverschliessbare Flaschen vertheilt.

Fig. 27.

Ueberwurfschraube mit koni-
schem Schluss.
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Als Einsatz kann man 6 Pfund Salmiak, 7 Pfuntl Kalk, der mit 8 Pfund 1

Wasser zu ITydrat geloscht iet, anwenden. Im Allgemeinen rechnet man, dass I
man das l'reiiache an Gewicht von dem angewendeten Salmiak an lOprocen- 1

(igem Salmiakgeist erhalte, im obigen Falle also 18 Pfund Salmiakgeist. I

Das ist auch sehr nalie richtig. Der Salmiak enthielt 81,-15 Proc. Ammoniak; 1

die 6 PJ'und Salmiak enthalten also 1,887 Pfund Ammoniak, und da diese zehnmal
]

so viel Salmiakgeist von 10 Proc. geben, so hatten wir im hochsten Falle 1
18,87 Pfund Salmiakgeist zu erwarten. Das theoretische Aequivalent ware das 1
3,14fache Gewicht vom Salmiak, und wenn man das dreifache Gewicht erhalt, 1
so hat man nicht schlecht gearbeitet.

Eine besonders zweckmassige Abanderung in der Ammoniakbereitung ist 1
von Fresenius*) angegeben worden. Erwendet einen gusseisernen Apparat, U

wie oben beschrieben wurde, zur Zersetzung an, nimmt aber ein Gemenge
j

von Salmiak und schwefelsaurem Ammoniak. Dadurch erreioht man den
|

Yortheil, dass der nach der Entwickelung im Apparate bleibende Riickstand
J

sich ohne Schwierigkeiten herausnehmen lasst, indem der neben dem basischen

Chlorcalcium entstehende schwefelsaure Kalk das starke Zusammenbacken des I

ersteren verliindert und die Masse locker und brocklig erhalt, wahrend man I

andererseits nicht genothigt ist, eine so grosse Wassermenge in den Apparat I

zu geben, als wenn man schwefelsaures Ammoniak allein angewendet hatte.

Die Beschickung des Apparates besteht aus 13 Pfund krystallisirtem
,
gelbem

oder grauem, nicht brenzlichem Salmiak und 7 Pfund rohem, schwefelsaurem

Ammoniak
,

die mit einander gemischt durch ein Sieb geschlagen sind,

so dass die grossten Stuckchen nicht iiber Linsengrosse gehen. Das Ge-

menge wird mit 20 Pfund Kalk, der mit 8 Pfund Wasser zu pulverigem Hydrat

geloscht ist, in abwechselnden Schichten eingetragen, das Ganze trocken ge-

mischt, mit 16 Pfund Wasser ubergossen, dann abermals gut gemischt und

der Apparat verschlossen. In die Yorlage giebt man 42 Pfund destillirtes

Wasser. Das Verhaltniss ist durch Versuche als dasjenige ermittelt worden,

bei welchem die ganze Masse wahrend des Erhitzens hinreichend flussig wird,

um allseitige Durchdringung und Leichtigkeit der Gasentwickelung zu gestat-

ten. Acuh lasst der Gang der Operation nichts zu wtinschen iibrig.

Bei einem genau controlirten Versuche waren nur 5 Proc. des Ammoniaks

verloren gegangen.

Von anderen iiblichen Bereitungsmethoden des Salmiakgeistes will ich nur

noch Einiges anfiihren. Vielfach wird das Ammoniak aus einer Blase mit dem

Wasser zugleich iiberdestillirt. Diese Behandlungsweise ist sehr verkehrt und

unreinlich. Die Fliissigkeit muss sehr verdiinnt sein, wenn nicht Ammoniak-

gas sich entwickeln soli, was bei dieser Behandlung ganz verloren gehen

wurde. Die Kuhlrohren werden durch die Ammoniakdiim[)fe gewaschen
,
da-

durch aber dieses selbst verunreinigt. Die Fugen sind sehr schwer zu dieh-

ten und miissen mit Blase, Kitt, Papierslreifen und dergleichen geschlossen

werden. Die Destination desWassers mit jener des Ammoniaks zu vereinigen,

ist sehr unzweckmassig, verlangert die Arbeit bedeutend und zieht grosse

Verluste nach sich. Wer sich einer gewohnlichen kupfernen Destillirblase be-

dienen will, suche sich auf dieselhe einen gut schliessenden Deckel zu ver-

schaffen und gebrauche sie zur Entwickelung des Gases im trockenen Zustande,

wie oben gelehrt worden ist. Eignetsich der Helm zu einem luftdichten Schlusse, I

so ist auch sein Gebrauch anzuempfehlen
,
indem seine Form der schnellern

Ueberziehung des Wassers gunstig ist. Uebrigens muss das Feuer sehr vor-

*) Zeitschr. f. analyt. Cheni. Bd. I, S. 18G.
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sichtig gehalten werden, damit der Boden der Blase nicht gliihend werde,

wodurch sie sehr bald durchbrennen wiirde.

Mitscherlich hat empfohlen, Ivalk und Salmiak im gepulverten Zustande

mit einaiuler zu miseben, und nun das Wasser durch die Sicherheitsrohre

zuzusetzen. Ich fand bei diesem Verfahren jedesmal eine so stiirmisohe Ein-

wirkung, dass die Fliissigkeit, aus der Sicherheitsrohre hinausgeworfen wurde.

Wenn die freiwillige Einwirkung aufgehort hat, muss doch noch durch Warme

die Operation beendigt -werden, so dass im Ganzen wenig dadurch gewonnen

rwird.

Das von mir ermittelte Verhaltniss des Kalkes zum Salmiak wie 5 zu 4

hat auch schon Geiger empfohlen; doch finde ich nicht die bestimmten That-

sachen, auf welche sich diese Angabe griindet, sowie denn iiberhaupt alle

Zahlenverhaltnisse von V2 bis zu 2 vorgeschlagen worden sind. Es scheinen

solche Begriindungen von Geiger auch nicht gegeben zu sein
,
indem L.

Dmelin in seiner neuen Auflage des Handbuchs der Chemie (I, 834) das

Yerhaltniss von % bis 1 Kalk auf 1 Salmiak empfiehlt, und in Geiger’s

Handbuch selbst (I, 227) % Kalk empfohlen werden, wenn dies nicht anders

ein Druckfehler ist und 5
/4 heissen soil, indem auf der folgenden Seite aus-

drucklich angefiihrt wird, dass Geiger 5 Kalk auf 4 Salmiak durch Erfahrung

als hinreichend gefunden hat. Die Geiger’sche Anleitung hat vielfache An-

wendung und Nachfolge gefunden, nur ist dabei zu bemerken, dass das Yer-

haltniss des Wassers zu unbestimmt angegeben ist, wobei es wohl haufig vor-

gekommen ist, dass Gemenge iibergestiegen sind.

Die Ammoniakfliissigkeit ist eine wasserhelle Fliissigkeit von starkem

A.mmoniakgeruch. Das specif. Gewicht der officinellen ist zu 0,96 festgestellt.

Dabei enthalt dieselbe sehr nahe yi0 an Gewicht oder 10 Proc. wasserleeres

Ammoniak. Ein schwacheres Ammoniak hat ein grosseres specif. Gewicht.

Durch Erhitzen bis zum Sieden verliert die Ammoniakfliissigkeit den grossten

Theil ihres Gehaltes an Ammoniak als Gas. Sie muss vollkommen fiuchtig sein.

Mogliche Yerunreinigungen sind folgende:

Mit Salmiak, der mit iibergerissen ware. In diesem Falle giebt das Am-
moniak, vorher mit reiner Salpetersaure iibersattigt, mit salpetersaurem Silber

oder Quecksilberoxydul einen weissen Niederschlag.

Mit Kalk, wenn Chlorcalcium iibergestiegen ist. In diesem Falle giebt

sin zugesetztes kleesaures Salz den weissen
,
flimmernden Niederschlag von

deesaurem Kalke.

Mit Kohlensaure, wenn es nicht gut verschlossen aufbewahrt wurde.
Kalkwasser, oder besser Barytwasser, wird alsdann getriibt.

Mit P.lei, von den Bleirohren, ebenfalls durch Uebersteigen hineingekom-
men. Schwefelwasserstoff giebt alsdann eine braune Farbung oder braun-
ichwarze Fallung.

Mit Kupfer, wenn aus kupfernen Gelassen gearbeitet wurde. Bei geringem
lehalte zeigt die Fliissigkeit eine blaue Farbe, indem das Kupferoxyd-Ammo-
iiak eine sehr intensiv blaue 1* arbe hat. Kocht man das Ammoniak und setzt
urn Schwefelsaure zu, so erhiilt man durch fernere Concentration mittelst
Eindampfen eine starker haltige Fliissigkeit, in der sich das Kupfer durch
ieine Wirkung auf metallisches Eisen, seinen braunrothen Niederschlag mit
Blutlaugensalz und seine tiefblaue Farbung mit Ammoniak zu erkennen giebt.

Schwefelsaure wird durch Chlorbaryum direct angezeigt, wenn keine Koh-
lensaure vorhanden ist, welche den Schluss unsicher machen wiirde.

Endlich soil die Ammoniakfliissigkeit auch keinen empyreumatischen Ge-
nrch haben, was leicht geschieht, wenn nicht ganz re iner Salmiak angewendet
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wurde und wenn bis zum Glfihen des Bodens des Gefasses destillirt wurde.
Am leichtesten geschielit dieses in gusseisernen Gefassen

,
weil diese ohne

Weiteres dem Feuer ausgesetzt sind, und man auch dabei das Feuer nicht so
angstlich massigen zu miissen glaubt. In diesemFalle wird immer Ammoniak
zersetzt, und man sieht gegen Ende durch das Absorptionswasser wieder
ganze Blasen in die Hohe steigen. Sammelt man diese in einer Glasrohre, i

so findet man, dass sie mit schwacher Flamme brennbar sind. Sie bestehen

;

aus einem Gemenge von Stickgas und Wasserstoffgas. Sobald diese Erschei-

1

nuug anfangt einzutreten, soli man immer das erste Absorptionsgefass ab-

!

nehmen und ein kleineres vorlegen. Die nun noch iibergehende etwasbrenz-(

liche Ammoniakfliissigkeit ist zum Gebrauche im Laboratorium, zu Fallungen i

zu verwenden, dagegen nicht in die Receptur zu nehmen. Uebrigens ver-i

schwindet der brenzliche Geruch mit der Zeit merklich.

Die Starke des Ammoniaks wird durch sein specif. Gewicht ermitteit.

Um dieses bei geringem Ammoniakgehalte zu erhalten, hat man schon Spi-

ritus zugefiigt. Diese Verfalschung findet sich nicht auf den ersten Versuch.!

Man sattigt das Ammoniak mit Salzsaure und destillirt aus einer kleinenj

Retorte etwa einen Zehntheil fiber. Dieser zeigt nun den Geruch und die

Brennbarkeit des Weingeistes in sehr deutlichem Maasse. Eine Verfalschung

dieser Art ist mir wirklich einmal vorgekommen.
Eine solche Verunreinigung wird sehr leicht durch die Maassanalyse ent-

deckt, und bestimmt, denn in diesemFalle fehlt es an Ammoniak. Mannehme
10 Cubikcentimeter des Ammoniaks von 0,96 specif. Gewicht in eine Flasche,

setze Lackmus hinzu, und messe sie mit Normal-Kleesaurelosung von 63

Grm. krystallisirter Kleesaure zu 1 Litre gelost. Es miissen 56,5 Cubik-

centimeter verbraucht werden, ehe die Flfissigkeit roth wird. Obige 10 Cubik-

centimeter wiegen namlich 9,6 Grm.; darin soli V10 oder 0,96 Grm. Am-
moniak sein. Nun sind 1 Atom oder 17 Grm. Ammoniak in normaler

Losung = 1000 Cubikcentimeter, also 0,96 Grm. _ — 56,4 Cubik-

centimeter.

Eine genaue Tabelle fiber das specif. Gewicht verschiedener Ammoniak-

losungen ist von Otto gegeben worden. Sie findet sich in der vorigen Auf-

lage des Commentars Bd. II, S. 83 und in Otto’s Chemie 3. Aufl., Bd. II, 1,

S. 201. Als ausfibender Apotheker habe ich niemals Veranlassung gehabt,

eine Tabelle zu gebrauchen, denn weit schneller als man die Temperatur und i

das specif. Gewicht bestimmt, hat man auch die maassanalytische Bestimmung

gemacht.

Das Ammoniak ist ein Bestandtheil unserer Erde. Es ist vor der Pflan-

zen- und Thierwelt dagewesen, indem es ffir diese eine Bedingung der Existenz

ist. Es ist in der Luft, im Meerwasser, in der Dammerde und den meisten

festen Mineralien enthalten.

Durch das Leben der Thiere und Pflanzen wird das Stockcapital an Am-

moniak weder vermehrt noch vermindert, indem durch die Faulniss der
j

Thiere der ganze Stickstoffgehalt, welcher von dem durch die Pflanzen assi-

milirten Ammoniak der Erde herrfihrt, wieder als Ammoniak der Luft und

Erde zurfickgeffihrt wird. Wir konnen Ammoniak aus unverbundenem Stick- i

stoff im Grossen nicht erzeugen.

Das Ammoniak besteht aus 1 Atom Stickstoff und 3 Atomen Wasserstoff,

hat also die Formel II

N

3
und das Atomgewicht 17. Dieses Gewicht ist das

Aequivalent von 1 Atom irgend eines basischen Oxydes. Auf nassem Wege )

kann das Ammoniak viele schwache Oxyde fallen, wegen seiner Flfichtigkeit

aber wird es in der Hitze von alien Oxyden ausgetrieben
,
und wenn die I
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'emperatur zu hoch ist, bei der dies geschieht, zugleich in seine Elemente

erlegt.

Seine Anwendung in der Pharmacie ist sehr vielfiiltig. Als ausserliches

littel macht es einen Bestandtkeil des fliichtigen Liniment,es, des Opodeldoks

Dd anderer Salben aus. Yiele Salze desselben sind officinell, wie das salz-

aure, kohlensaure, essigsaure, bernsteinsaure. Im Laboratorium dient es

aufig zum Neutralisiren imd Fallen.

Ammoniacum cuprico - sulphuricum.

@dnuefelfauvc6 $itpferon)b = Ammonia

t

hipmm sulphurico - cimmoniatwn
,
Cuprum ammoniacale. Sulphas

cupricus ammoniacalis.

Nimra: Zerriebenes schwefelsaures Kupferoxyd
einen Theil, 1

Aetzende Ammoniakfliissigkeit drei Theile, 3

Hochst rectificirten Weingeist sechs Theile 6

Schiitte das schwefelsaure Kupferoxyd in ein Glas, setze die

tzende Ammoniakfliissigkeit hinzu und schiittele sie, nachdem
;as Gefass verschlossen ist, so lange, bis das schwefelsaure Kupfer-

.xyd gelost ist.

Zu der durch Fliesspapier filtrirten Fliissigkeit giesse man
Yeingeist und riibre um.

Der dadurcb entstandene krystalliniscbe Niederscblag wird,

achdem er durcb Filtriren getrennt ist, zwischen Fliesspapier,

.hne Warme anzuwenden, getrocknet.

Zu einem und einen balben Theil kaltem Wasser muss es

ch klar losen; mit einer grosseren Menge versetzt triibt sich

•iese Losung.
Es ist in einem gut zu verscbliessenden Gefass vorsicktig aufzube-

wabren.

Es ist dies die unveranderte Yorschrift der vorigen Pkarmacopoe.
Diese Bereitungsart ist so einfacb und zweckmassig, dass sie kaum einer

rlauterung bedarf. Es soil selbstbereitetes reines schwefelsaures Kupferoxyd
agewendet werden. Dasselbe kann neben mechaniscker Verunreinigung
ichstens Spuren von Eisen enthalten. Das Eisen wird durch das Ammoniak
s Oxyd oder Oxydul gefallt, und nebst den mechanisch beigemengten Un-
dnigkeiten durch die vorgeschriebene Filtration davon getrennt. Nachdem
er Weingeist zugesetzt und die Verbindung ausgeschieden ist, wird dieselbe
if einem Filtrum gesammelt. In beiden Fallen miissen die Trichter, fiber

elche die Filtra nicht hinausragen diirfen, mit Glasplatten bedeckt sein, um
erdunstung zu verhiiten. Man lasst alle Fliissigkeit ablaufen, und besprengtm Niederschlag noch mit etwas Weingeist, um den verdiinnten Weingeist
arch starkeren zu ersetzen. Das nachherige Austrocknen an freier Luft
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findet um so rascher Statt. Die Pharmacopoe hat sehr zweckmassig clas Um|
schutteln des Meingeistes mit der arnmouiakalischen Kupferlosung an din

Stelle des Dariibergiessens und der Erzeugung grosserer Krystalle durcl
langeres Stehenlassen gesetzt. In den meisten Pharmacopoeen und Lehr;
biichern wird nocli dieses Verfahren empfohlen. Das gleichmassigste um
ohne Weiteres zur Receptur anwendbare Praparat erhalt man nach der Vor
schrift der Pharmacopoe. Die grosseren Krystalle sind eine ganz uberfliissigt

Spiel erei, die noch den Nachtheil haben, dass sie fast noch eher verwitterni

als das feine Krystallmehl. Bekanntlich verwittern verletzte Krystalle air

leichtesten. Man sehe deshalb darauf, das Krystallmehl nicht zu kraftig zwi

schen dem Loschpapiere zu driicken.

Eine andere Frage ist die, ob man dieses Praparat, dessen Gebrauch fas

auf Null heruntergekommen ist, uberhaupt noch aufnehmen musste. Sehi

entbehrlich scheint es jedenfalls zu sein.

Wenn man zu einer Auflosung von schwefelsaurem Kupferoxyde Ammo
niakflussigkeit hinzusetzt, so wird zuerst Kupferoxydhydrat niedergeschlagen

so lange noch unzersetzter Kupfervitriol vorhanden ist. Das gebildete schwe-

felsaure Ammoniak bleibt in der Losung-. Setzt man noch mehr Ammonia!
hinzu, so verbindet sich das Ammoniak mit dem Kupferoxydhydrate, indeir

sich letzteres mit tief azurblauer Farbe auflost. Uebergiesst man den Kupfer-

vitriol mit einem Ueberschusse von Salmiakgeist, so gehen beide Zersetzunger

gleichzeitig vor sich. In beiden Fallen enthalt die Fliissigkeit die beider

Yerbindungen, namlich Kupferoxyd-Ammoniak (CuO -)- NH3 ) und schwefel-

saures Ammoniak (NH4 0 -f S03 ). Beide verbinden sich zu einem krj'stalli-

nischen Salze, wenn ihnen das Losungsmittel Wasser entzogen wird. Dies

geschieht am einfachsten und schnellsten durch starken Weingeist, mdem das

verbundene Salz selbst im verdiinnten Weingeiste unloslich ist. Nehmen wii

an, der Spir. Vini rectiftcatissimus enthalte 90 Proc. Alkohol, und rechnen wii

den Salmiakgeist fiir reines Wasser, indem das Krystallwasser des Kupfer-

vitriols reichlich seinen Gelialt an wasserleerem Ammoniak ersetzt, so ent-

steht durch die Vermischung des Weingeistes mit seinem halben Gewichte

an Wasser ein Weingeist von 60 Proc. Gehalt, woriu das Salz noch ganz un-

loslich ist. Den abfiltrirten verdiinnten Weingeist fugt man anderen Wein-

geistresten zu
,
um sie gelegentlich durch Rectification wieder zu gewinnen.

Die Formel des Salzes ist demnach (NH3 CuO) -)- (NH4 0 -f- S0 3 )

und sein Atomgewicht 17 -(- 40 -(- 26 -}- 40 = 123. Es enthalt 32,52 Proc.

Kupferoxyd.

Dies Salz wird an der Luft unter Verlust von Ammoniak erst hellblau

und undurchsichtig, dann zu einem grunen Pulver, welches ein Gemenge von

schwefelsaurem Ammoniak und viertelschwefelsaurem Kupferoxyde ist. Durch
Erhitzen bis 119° R. (149° Cent.) verliert es 1 Atom Wasser und 1 Atom Am-
moniak und hinterlasst ein apfelgriines Pulver von der Zusammensetzung

NH3 -f- CuO -)- S03 ,
welches 78,4 Proc. vom ursprunglichen Salz betragt.

Dies entwickelt bei allmaligem Erhitzen bis auf 164° R. noch l
/2 Atom Am-

moniak, und bei noch starkerem Erhitzen bis zu 208° R. entweicht auch noch

das letzte halbe Atom Ammoniak, so dass bei 65 Proc. wasserleeres, einfach-

schwefelsaures Kupferoxyd iibrig bleiben.

Das Salz lost sich im anderthalbfachen Gewichte kalten Wassers auf. Die

wasserige Losung setzt viertelschwefelsaures Kupferoxyd ab, w'elches sich nach

langerem Stehen wieder lost, wodurch dann die Losung etwas gewohnlichen

Kupfervitriol enthalt.

Verunreinigungen konnen bei sorgfaltiger Arbeit und Aufbewmkrung nicht)

leicht vorkommen. Die bedeutende Loslichkeit in weuig Wasser, und die.
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vollstandige Loslichkeit uberhaupt laasen das Verderben durcb zu langes

Aufbewahren leickt erkennen.

Ammoniacum hydrochloratum.

61)1mv n flfcr floff* 21mm o n i a f

.

Ammoniacum hydrochloratum depuration. Ammonium muriaticum

iepuratum. Sal ammoniacum depuratum. Uydrochloras ammonictis

depurcitus. Chloretum Ammonii depuratum. ©ereinigter ©almi'af.

Es sei farblos, geruchlos, vollkommen fliichtig, frei von Metallen und

fremden Salzen.

Es ist in 2,75 Tkeilen kaltem und gleichen Theilen kochendem Was-

ser loslich.

Die neue Pharmacopoe hat den rohen Salmiak ganz ausgelassen, und den

^ereinigten als kauflickes Praparat angenommen. Sie scheint also vorauszu-

etzen, dass man den Salmiakgeist init gereinigtem Salmiak mache, was dock

igentlich eine nutzlose Yersckwendung ist, Der robe Salmiak enthalt fast

miner Spuren von Eisenchlorid
,

die bei der Salmiakgeistbereitung nicht im

aindesten kinderlich sind.

Yack der vorigen Ausgabe sollte nur der sublimirte angewendet werden;

ie neue hat diese Bestimmung fallen gelassen und wohl mit Recht, wenn die

ieinheit des Praparates gesichert ist. Dies gesekiekt durck die sekr einfacke

Jestimmung, dass er „frei von Metallen und fremden Salzen“ sei. Dies hatte

nan nock kiirzer kaben konnen, wenn man gesagt katte „er sei rein“; aber

fir diesen Fall ist auch eine Pharmacopoe iiberflussig.

Ricktet man seine Aufmerksamkeit auf die von der Pharmacopoe ange-

ebenen Zeichen, so wird die Farb- und Geruchlosigkeit okneWeiteres durck

ie Sinne wahrgenommen. Die Fliicktigkeit ermittelt man durch Verfluch-

igung einer kleinen Menge auf einem Platinbleck, oder noch besser in einer

. leinen Platinschale, die man mit einer Porcellanschale bedeckt und mit einer

damme bis zur Sublimation des Salmiaks erhitzt. Auf dem Platinblech diir-

•en hochstens kleine Spuren fester Korper iibrig bleiben. Beim sublimirten

almiak findet dies kaum Statt, weil dieser schon verfliicktigt war. Dagegeu
ann der durck Krystallisation gereinigte aus den Gefassen, dem Wasser, den
olatorien wieder kleine Mengen feuerbestandiger Stoffe aufgenommen haben.

Die Reinigung des Salmiaks kann in den Laboratorien der Apotheken
och mit Vortkeil ausgefiikrt werden, und dabei hat man seine Aufmerksam-
eit vorzugsweise auf den Gekalt an Eisen zu richten. Dieses ist als Chlorur
nd Cklorid in dem Salmiak enthalten, weil er meistens'in eisernen Gefassen

i-ablimirt wird. Es macht einen Unterschied in der Bereitung, ob der Sal-

liak Eisen enthalt oder nicht, was man durch eine vorlaufige Priifung einer

i

icht zu kleinen Probe etwa 1 Unze, findet. Man lose diese in destillirtem

Vasser auf und setze Schwefelammonium hinzu. Entstekt bier keine Schwar-
ung oder Grunung, so ist der Salmiak frei von Metallen, die moglicher
Vkise darin vorkommen konnen, namlich von Kupfer, Blei, Eisen und Zinn.
•ie Reinigung ist dann ganz einfach. 1st aber Eisen vorhanden, so muss der
almiak in eine Losung gebracht werden, die auch nach dem Erkalten nicht
Tystallisirt, also in etwa 3 Tkeilen Wasser. Diese Losung bringt man in

eraumige Flaschen und setzt vorsicktig reines Schwefelammonium hinzu.
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Bei einem geringen Eisengehalt wird die Fliissigkeit nur griin, setzt aber nach
(

einiger Zeit sclrwarze Flocken von Sehwefeleisen ab. In jedem Falle muss
man nach vollstiindiger Fallung stehen lassen, bis die Fliissigkeit ganz klar i

und iarblos erscheint, und der Niederschlag von Schwefelmetallen fest am
Boden liegt. Man giesst jetzt die Ware Fliissigkeit ab, filtrirt den triiben

j

Antheil und verdampft die Losung in Porcellanschalen im Sand- oderWasser-
bad. Das Krystallisirenlassen hatte seine unangenehmen Seiten. Der Salmiak
bliiht leicht aus, iiberzieht die Rander der Schale und lauft dann capillarisch )

aufgesaugt aussen herunter iiber die Tische. Beim Eindampfen nehme man
nickt zu viel Fliissigkeit in die Schale, weil die Masse sehr locker wird und
dann leicht mit dem Spatel herausgeworfen wird. Es muss bis zu Ende ge-

riihrt werden und die Schale noch zuletzt an die warmste Stelle des Trocken-
ofens gesetzt werden, um ein staubtrocknes Pulver zu erhalten. Enthalt der

Salmiak keine durch Schewefelammonium fallbare Metalle, so ist die Losung
und Yertheilung nichts anderes als eine andere Form des Stossens. Man zer-

schlagt die Salmiakkrusten in kleinere nussgrosse Stiicke und iibergiesst sie

in einer Porcellanschale mit dem anderthalbfachen bis doppelteu Gewichte

Wasser, erhitzt die Schale im Dampfbade bis zur hochsten Temperatur, die

sie hier annehmen kann, damit sich der Salmiak lose und giesst die Losung
durch ein weisses und heiss ausgewaschenes Stuck Leinenzeug; man fangtin einer

anderen Porcellanschale oder irdenen Schussel auf, und riihrt bis zum Erkal-

ten, damit nur kleine Krystalle entstehen. Nach dem Erkalten der Fliissigkeit

giesst man den krystallinischen Absatz aufTrichter oder in Zuckerhutformen,

lasst ablaufen, und stiirzt ihn dann auf Porcellanteller, die man zum Trocknen

staubfrei in den Trockenschrank setzt. Dies giebt das allerschonste Praparat.

Die Mutterlauge dampft man unter Umruhren stark ein
,

bis sich neue Kry-

1

stalle bilden, riilirt dann bis zum Erkalten und verfahrt wie oben. Die letzte

Mutterlauge dampft man am besten zur Troclcne fiir Salmiakgeist.

Hat man reinen Salmiak in weissen Kuchen, so kann man auch durch

blosses Stossen ein sehr schones und reines Praparat erhalten. Dies sollte

eigentlich in Marmormorsern mit Keulen von Guajacholz geschehen, allein die

Arbeit ist etwas zeitraubend, wogegen sie aber auch von dem Stosser allein

ausgefiihrt werden kann. Man hat keine Mutterlaugen und keine feuchte

Massen zu trocknen.

Das Stossen des Salmiaks in Morsern von Eisen hat seine besonderen

Schwierigkeiten. Der Morser muss durch hineingeworfene brennende Holz-

kohlen oder auch auf der Platte eines Heerdes stark erwarmt werden. Im-

gleichen miissen Siebe gut ausgetrocknet werden, ehe man die Arbeit beginnt.

Sie wird am besten in heissem Sommerwetter unternommen, und der Yorrath

fiir ein ganzes Jahr fertig gemacht. Sobald Morser, Keule, Sieb und Salmiak

erwarmt sind, muss das Stossen rasch vorgenommen und ununterbroclien

fortgesetzt werden, bis die ganze Menge absolvirt ist. Ohne diese \ orsicht

sieht der gestossene Salmiak wohl im ersten Augenblicke weiss aus, nimmt

aber mit der Zeit eine gelbliche Farbung vom Eisenoxyd an. In messingenen

Morsern lasst sich der Salmiak kaum mit denselben Vorsichtsmaassregeln

stossen, ohne dass er mit der Zeit eine griinliche Farbe annahme.

In der Receptur kann man denVerbrauch des gestossenen Salmiaks durch

eine concentrirte Losung von bestimmtem Gehalte bedeutend vermindern. Man

lost 1 Theil sublimirten Salmiak in 2 1
/a Theil destillirten Wassers aul, filtrirt

die Losung in eine tarirte Flasche und erganzt das Gewicht der Losung bis

zum vierfachen Gewichte des Salmiaks, indem man mit dem noch fehlenden

Wasser das Filtrum vollstandig ausspiilt. Diese Losung hat ein specif. Ge-

wicht von 1,065. Von derselben wird natiirlich die vierfache Menge derjenigen
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abtarirt, die in dem Recepte als trockener Salmiak vorgeschrieben ist, und

die dariu enthaltene Wassermenge von dem iibrigen Wasser der Mixtur in

Abzug gebraclit.

Der Salmiak lost sich bei mittlerer Temperatnr in 2,7 Theilen Wasser,

in der Siedekitze last in gleichen Theilen. Der Salmiak besteht aus 1 Atom

Ammoniak (NHS = 17) und 1 Atom Hydrochlorsaure (C1H = 36,4), sein

Atomgewicht ist also 53,4. Nach einer anderen Ansicht besteht er aus 1 Atom

Ammonium (K IS) und 1 Atom Chlor (Cl 35,4), woraus sioh natiir-

lich dasselbe Atomgewicht zusammensetzt.

Ammonium hydrochloratum ferratum.

(£ifenbnltu]c6 G l) (

o
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.

Ammonium muriaticum ferruginosum seu martiatum. Flores Solis

Ammoniad martiales. Hydrochloras ammonicus cum Sesquichloreto

Ferri.

Nimm: Salmiak sechszehn Theile, 16

Destillirtes Wasser zwei und dreissig Theile, 32

Eisenchloridlosung drei Theile 3

Lose den Salmiak in dem destillirten Wasser, frige die Eisen-

chloridlosung hinzu, dampfe dann das Gemenge in einem Por-

cellangefass im Dampfbade unter bestandigem Umriihren zur

Trockne ein und pulvere die trockne Masse.

Der eisenlialtige Salmiak muss sich in Wasser vollkommen

losen.

Er enthalt in 100 Theilen 2,5 Theile Eisen oder 7,4 Theile

Eisenchlorid.

Er ist in einem wohlverschlossenen Gefasse an einem dunklen Orte

aufzubewahren.

Die Vorschrift ist beinahe die vorige geblieben, mit demselben Felder,

dass sie ein mit freier Saure behaftetes Eisenchlorid verwendet, was nur dem
Austrocknen des Praparates hinderlich ist. Die Ausfiihrung hat nach den
Einzelnheiten der Pharmacopoe keine Schwierigkeit.

Die Verbindung des Eisenchlorids (Fe2 Cl 3
— 160,2) mit dem Salmiak

(AH3 -{- H Cl = 53,4) gehort zu den sehr losen, die sich durch die blosse

Verwandtschaf't des Wassers zu einem der Bestandtheile lockern und endlich

ganz losen lasst. Eine chemische Verbindung mit 2 Atomen Wasser ist von
Fritz sc he erhalten worden, als er eine Losung von Salmiak in sehr iiber-

schiissigem salzsaurern Eisenoxyde unter der Luftpumpe iiber Schwefelsaure

verdampfen liess. Sie soli granatrothe Krystalle geben. Diese Verbindung,

so wie alle folgenden, werden durch die blosse Losung in Wasser zersetzt.

Lost rnan einen Theil krystallisirtes Andertkalb-Chloreisen oder Eisenchlorid
in einer Salrniaklosung, die von 3 bis zu 24 Theilen Salmiak enthalt, so er-

halt rnan beim Abdarnpfen morgenrothe, durchsichtige Krystalle. Es ist auf-

fallend, dass der Salmiak mit dem Eisenchlorid in weit grosseren Krystallen

krystallisirt, als im reinen Zustande, und doch kann diese Verbindung keine
Mohr, Commcutar g
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stockiometrische sein, da der Eisenchloridgehalt zwischen 0,8 und G Proc.
schwankt. Der Eisengehalt ist iiberhaupt goring und veranderlieh. Wandte

I

man 1 Eisenchlorid auf 24 Salmiak an, so entbielten die Krystalle 0,85 Proc.
Eisenchlorid; bei 14 Salmiak entkalten sie 1,98 Proc.; bei 3 Salmiak 5,12 Proc.
Man siekt, dass man auf diesem Wege kein gleichbleibendes Priiparat erbalten
kann, und die Pbarmacopoe hat mit Recht die Eindampfung und Verreibung
der gemischten Salze vorgeschrieben. Damit entbehrt man zwar des Glanzes

|

der sckonen Krystalle, allein die Gleickmassigkeit des Praparates ist gesichert.

Sowohl diese Masse als auch alle Krystallisationen der Verbindung ziehen

leichter Feuchtigkeit an, als reiner Salmiak, und zwar um so mehr, je mehr
Eisenchlorid darin enthalten ist. Sie losen sich in 8 Theilen kalten Wassers
auf, und aus der wasserigen Losung schiesst beim Yerdampfen zuerst fast

reiner Salmiak an, dann ein immer eisenreicherer, zuerst mit gelber, dann
rother Farbe, und eine noch eisenreichere Mutterlauge bleibt zuriick. Durch
mehrmaliges Umkrystallisiren kann man das Eisenchlorid fast ganz vom Sal-

miak trennen.

Fruher bereitete man den Eisensalmiak durch Sublimation, wobei noch
grossere Unsicherheit uber den Gehalt herrschte. Sublimirte man Salmiak mit

Eisenoxyd, so wurde Ammoniak entwickelt, und Eisenchlorid sublimirte mit

dem Salmiak, besonders gegen Ende, so dass die obersten Schichten des

Sublimats farbloser, die unteren immer gelber von Farbe wurden. Sublimirte

man Salmiak mit Eisenfeile, so entwickelte sich Wasserstoffgas und es bildete

sich Eisenchloriir-Salmiak, der sich durch Zutritt der Luft, unter Zuriick-

lassung von Eisenoxyd, als Eisenchlorid-Salmiak sublimirte.

Das Beste war naturlich, wenn man fertiges Eisenchlorid mit Salmiak

sublimirte. Doch auch dieses ist durch die ungleich sicherere Methode des ge-

meinschaftlichen Abdampfens ganz uberfliissig geworden.

Die Gehaltsberechnung lasst sich in folgender Weise nachrechnen.

Die Eisenchloridlosung enthalt 16 Proc. Eisen, und nicht 15 Proc., wie

S. 79 des lateinischen Textes steht (s. unter Ferrum sesquichloratum). 3 Theile

Eisenchloridlosung enthalten also 0,48 Eisen, und diese geben 2,42 krystalli-

sirtes Eisenchlorid. Das fertige Praparat wiegt also 16 -j- 2,42 = 18,42 Theile,

und darin sind 0,48 Eisen enthalten. Dies macht 2,6 Proc.; die Pharmacopoe

sagt 2,5 Proc. Das Eisenchlorid ist auch nicht wasserleer darin vorhanden,

sondern als krystallisirtes Salz mit 12 Atomen Wasser. Und von diesem be-

rechnet sich der Gehalt zu 18,2 Proc., wahrend die Pharmacopoe 7,4 Proc.

wasserleeres Chlorid meint.

Der Eisensalmiak stellt ein orangegelbes krystallinisches Pulver dar, riecht

saffranartig, schmeckt steckend salzig und zusammenziehend. Seine Losung H

reagirt sauer, wie die des Eisenchlorids. Er muss sich vollkommen ohne gel-

ben Absatz auflosen. Ein solcher wiirde zu starke Erhitzung wahrend des

Eindampfens anzeigen. Er darf mit Barytsalzen keinen Niederschlag geben;

dies wiirde einen Gehalt an Scbwefelsaure anzeigen, welcher sich, besonders

nach den Yorschriften der fiinlten Auflage der preussiscken Pharmacopoe,

leicht in der Eisenlosung linden kann.

Dass der Eisensalmiak durch Liclit zersetzt werde, habe ich an solchem,

der viele Jahre darin gestanden hatte, nicht bemerken konnen.
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Ammoniacum solutum anisatum.
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Liquor Ammoniaci anisatus. Spiritus Solis ammoniaci amsatus.

Nimm: Hochst rectificirten Weingeist zwei und
dreissig Theile, 32

Anisol einen Theil, I

Aetzende Ammoniaklosung acht Theile . . 8

Lose das Anisol in dem Weingeist auf und setze dann die

Ammoniaklosung liinzu.

Sie muss klar und gelblich sein.

Bewahre sie in gut verschlossenen Gefassen auf.

Ammoniacum succimcum solutum.

55evnfteinfnuve 2lminomafIofung.

Liquor Ammoniaci succinici. IAquor Cornu Cervi succinatus.

Liquor Succinatis ammonici.

Nimm: Gepulverte Bernsteinsaure vier und zwan-
zig Theile, 24

Rectificirtes Bernsteinol einen Theil, . . 1

Destillirtes Wasser einhundert zwei und
neunzig Theile, 192

Brenzlich-oliges kohlensaures Ammo ni ale

vier und zwanzig Theile 24

Mische zur gepulverten Bernsteinsaure das rectificirte Bern-

steinol vermittelst Reiben zu, lose die Mischung in dem destil-

lirten Wasser und setze die angegebene Menge brenzlich-oliges

kohlensaures Ammoniak oder so viel davon hinzu, als zur Neu-
tralisation erforderlich ist.

Man lasst die Fllissigkeit vier und zwanzig Stunden stehen
und filtrii't sie dann. Sie muss klar und braunlich sein und darf,

beim Zutritt der Luft erhitzt, keinen Riickstand lassen.

Ihr specif. Gewicht betragt 1,050 bis 1,054.

Sie muss in gut verschlossenen Gefassen aufbewahrt werden.

Unveranderte Vorschrift der vorigen Ausgabe. Man bewirkt die Sattigung
in einem Becherglase, wahrend man mit einem Glasstab umrukrt und die
Reactiorisproben ebenfalls mit dem Glasstab auf das gefiirbte Laokmuspapier
aufsetzt. Da nicht erhitzt werden darf, so bleibt immer ein Theil Kohlensaure
in der Flussigkeit gebunden, welcher erst allmalig verfliegt. Das blaue Lack-

6 *
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muspapier zeigt deshalb eine leichte Rothung, wenn die Fliissigkeit schon
neutral ist.

Aquae destillatae. Dcftidivte 2£dffer.

Alle destillirten Wasser miissen an einem klihlen Orte auf-

bewahrt werden und den Geruch desjenigen fliichtigen Oeles be-

sitzen, welches darin aufgelost sein soli. Die scbleimigen und
nicht farblosen sind zu verwerfen.

Die destillirten Wasser werden in steinernen Kriigen, die kleineren Men-
gen in Glasflaschen aufbewahrt. Es ist eine Erfahrung, dass frisch destillirte

Wasser weniger angenebm riechen als langere Zeit aufbewahrte, sowobl die

durck Dampf als die durck Kocken bereiteten. Ebenso verlieren oft gut ver-

schlossene destillirte Wasser ikren Geruck vollstandig, wahrend sie bei einem
sparsamen Luftzutritt ikren Wohlgeruch bekalten. Dies mockte sick dadurck
erklaren, dass neben den eigentlicken Rieckstoft'en nock andere Korper in

kleinen Mengen mit iibergeken, welche zugleick oxydirbarer sind als die

atherischen Oele und minder angenehm riechen. Durch langsame Oxydation

verlieren diese Korper ikre Fliichtigkeit und damit ikren Geruch
,
und der

Geruck des atherischen Oeles tritt rein auf. Okne Luftzutritt oxydiren sie

sich vielleicht auf Kosten des atherischen Oeles, wenn solckes Sauerstoff ent-

halt, was in den meisten Fallen stattfindet. Es diirfte deshalb passend sein,

die destillirten Wasser unter Baumwolleversckluss aufzubewahren. Man durch-

bohrt den Kork mit einem Locke von V2 bis 3
/4 Zoll Durckmesser, in welches

man gedrange ein kurzes Stuck einer passenden Glasrohre einsetzt, die oben

ein wenig kervorragt. Diese Glasrohre verstopfe man mit einem Baumwoll-

pauscke, der keine Hohlraume enthalt, aber auck nicht zu dickt ist. Die

Baumwolle halt die Sporen derSchimmel ab, jener allgemeinen Zerstorer der

meisten organischen Stoffe, in denen das Leben erloscken ist. Wegen des

leickten Durckganges durck diesen Pausck findet kein anderer Zutritt von

Luft statt, und man darf den so vorbereiteten Stopfen feat einsetzen.

Aqua Amygdalarum amararum. 58ittcrmnnbe(maffer.

Nimm: Bittere Mandeln sechs Theile, B

Fluss- oder Regenwasser dreissig Theile, . 30

Hochst rectificirten Weingeist einen Theil 1

Die Mandeln werden zerstossen und durch Auspressen unter i

Vermeidung von Warme vom fetten Oele befreit. Der Kuchen

wird gepulvert und mit dem Fluss- oder Regenwasser angeriihrt.

Die Mischung, zu welcher vorher der hochst rectificirte Weingeist

gegossen ist, tragt man in ein so eingerichtetes Destillationsgefass

ein, dass Wasserdampfe aus einem Dampfkessel entwickelt, durch

dieselbe hindurchgelien. Durch diese Dampfe lasse man die Destil-

lation so lange vor sich gehen, bis sechs Theile Uberdestillirt sind.
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Die klare oder nur ein wenig triibe Fllissigkeit muss in

sieben lnmdert und zwanzig Tbeilen einen Tbeil wasserfreien

Cyanwasserstoff enthalten.

Das Bittermandelwasser muss in gefiillten, gut verschlossenen

Gefassen vorsichtig aufbewabrt werden.

1st Aqua Cerasorum amygdalata vorgeschrieben worden, so

wird ein Tbeil Aqua Amygdalarum amararum, mit drei und
zwanzig Theilen destillirten Wassers gemischt, dispensirt.

Wir begegnen hier wieder der vorigen Vorscbrift zur Bereitung des Bit-

termandelwassers in ganz unveranderter Form. Ueber dieses Mittel waren

allerdings zahlreicbe Yersuche angestellt, die aber zu keinem erheblichen

Resultate fiihrten, da auch die Forscher selbst nicbt im Stande waren, ein

gleicbbleibendes Praparat zn erhalten. Das Beibehalten einer alten Yorschrift

hat allerdings den Vorzug, iiberfliissige Aenderungen zu vermeiden. Wenn
aber in der Bereitung eines wirklich unsichern Arzneimittels durch Forschun-

gen Fortschritte gemacht wurden, so ist es Sache einer neuen Pharmacopoe,

davon Gebrauch zu machen. In der That ist dies bei dern vorliegenden

Mittel der Fall. Es sind zwei sehr bedeutende Bearbeitungen desselben un-

terdessen ersehienen, von denen die eine noch vor das Erscheinen der 7.

Auflage der Pharmacopoe fallt, die andere zwar auch vor die Einfiihrung, aber

wohl nicht vor den Druck derselben. Die erste der genannten Arbeiten, von
Mi ch ael Pe tten

k

o ter in Miinchen, ist im Augustheft von 1861 (Bd. X, S. 337)

im neuen Repertorium der Pharmacie von Buchner ersehienen und behan-
delt vorzugsweise die praktische Seite. Die andere, mehr die theoretische

Seite beriihrend, ruhrt vom Apotheker Feldhaus in Iiorstmar her, und ist

im Aprilheft des Archivs der Pharmacie (Bd. CLX1V, S. 33) enthalten. Es
scheint, dass den Herausgebern der Pharmacopoe die erste Arbeit unbekannt
geblieben ist, da sie von den sehr wichtigen Resultaten derselben keinen Ge-

brauch gemacht haben, und an ganz unwesentlichen Dingen, die sich noch
dazu als Irrthiimer herausgestellt haben

,
wie das kalte Auspressen der

Mandeln, festgehalten haben. Ebenso auffallend ist, dass Feldhaus der

Arbeit Pettenkofer’s, die zwei Jahre vor der seinen erschien, keine Er-

wahnung thut. Beide Arbeiten zusammen haben unsere Kenntnisse Tiber die

Entstehung und sichere Bereitung dieses Arzneimittels sehr erweitert, iund den
Weg zu einer besseren Vorschrift mit Gluck betreten. Die Praxis war auch
bei diesem Heilmittel, wie bei vielen, der Wissenschaft vorausgeeilt, wurde
aber von ihr spater uberholt. Wir konnen deshalb auch hier nicht mit der
Praxis beginnen, sondern miissen den wissenschaftlichen Theil, ohne welchen
die Verf'ahrungsarten unbegreiflich sind, vorangehen lassen.

Der erste bedeutsame Schritt in der Geschichte des Bittermandelwassers
war die Beobachtung, dass eine zerbrochene oder zerstossene bittere Mandel
den starken Blausaure verrathenden Geruch nicht besitzt, den ihr wasseriges

Destillat oder sie selbst beim Zei'kauen entwickelt. Ungeachtet dieses hand-
greiflichen Factums glaubte man noch lange, dass das fliichtige Oel der bit-

teren Mandeln fertig gebildet in denselben vorhanden sei und dass es durch
Destination bloss abgeschieden wiirde. Dazu hatte man eine gleichlauf'ende

Thatsache in dem Umstande, dass das fette Oel in der siissen ganzen Mandel
nicht ranzig wird, wohl aber in der zerbrochenen und zerstossenen. ltobiquet
und Boutron -Charlard zeigten, dass das fliichtige Bittermandelol und die
Blausaure, die man als Producte der Destination der bitteren Mandeln mit
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Wasser erhalt, vor der Behandlung mit Washer nicht. in den Mandeln ent-
halten sind, und haben so die friiheren Versuche von Blanche uud Henry
und Guibourt bestatigt. Sie stellten zuerst aus dern heissen geistigen Aus-
zuge der bitteren Mandeln den eigenthiimlichen Bestandtheil derselben, das
Amygdalin, dar. Dasselbe bildet gliinzend weisse Krystallschuppen, ist. ge-
ruchlos, von schwacli bitterem Geschmacke, nnd lost sich in Wasser und
kochendem Weingeist, nicht in Aether, auf. Es enthalt G Atome Wasser
und hat die Zusammensetzung C40 II27NO22 -f 6 HO. Dieser Stoff hat die

merkwtirdigeEigenschaft, mit dem stickstoffhaltigen Bestandtheil der bitteren

und siissen Mandeln, den man Synaptase oder Emulsin nannte, bei mittlerer

Temperatur schnell unter Aufnahme der Elemente des Wasscrs in Zucker,

Bittermandelol und Blausaure zu zerfallen. Durch Erhitzen bis zum Siede-

punkte des Wassers und schon darunter verliert das Emulsin die Eigenschaft,

diese Yerwandlung hervorzurufeD. Robiquet und Boutron brachten aller-

dings das Amygdalin mit den riickstandigen Kleien zusammen, die von dem
kochenden Alkohol erschopft waren, f'anden aber natiirlich keine Bildung von
Bittermandelol. Aus diesem Grunde entging ihnen die so schone Entdeckung,

an der sie so nahe standen
,
und die nun von unseren chemischen Dioskuren

Wohler undLiebig gemacht wurde. Dieselben ermittelten in einer umfang-
reichen und griindlicken Arbeit *) den ganzen Zusammenhang der Sache. Als den
Ausgangspunkt ihrer Untersuchung bemerkten sie, dass das Amygdalin in

Beriihrung mit Wasser und dem vegetabilischen Eiweiss der siissen und
bitteren Mandeln bei Digestion in einer Temperatur von 20 bis 40° augen-

blicklich sich zerlegt, und dass Blausaure und Bittermandelol unter die Pro-

ducte der Zersetzung gehoren. Das von dem gewohnlichen vegetabilischen

Eiweiss abweichende Yerhalten der Materie, die man in den Mandeln mit

diesem Namen bezeichnet, hat schon lange zu einer besonderen Bezeichnung

gefuhrt. Unter Emulsin versteht man den weissen, in kaltem Wasser los-

lichen Bestandtheil der siissen und bitteren Mandeln. Sie stellten ferner fest,

dass das Amygdalin in den bitteren Mandeln vorher vorhanden sei und nicht

durch Behandlung mit Weingeist erzeugt werde.

Von dieser Zeit an ging die Darstellung des Bittermandelwassers auf eine

lang dauernde Digestion bei mittlerer Warme hinaus, wodurch dann die vor-

laufige Zersetzung des Amygdalins als vollendet angesehen wurde. Allein

ungeachtet dieser Vorsicht blieb das Bittermandelwasser ein so unsicheres

Praparat, wie vorher, und alle Erfahrungen vereinigten sich dahin, dass die

Menge der gebildeten Blausaure und des gebildeten Bittermandeloles hochst

ungleich war, und zwar nicht nur bei verschiedenen Mandeln, sondern bei

solchen desselben Sackes, und bei fast ganz gleicher Behandlung. Diese

Thatsache war auch fur die Chemiker unerklarlich. Den Schlussel dazu fand

Michael Pettenkofer. Das Amygdalin ist ein in Wasser sehr schwer loslicher

Korper und kommt in dem Bittermandelbrei, so lange er kalt ist, nicht ganz

in Losung. Der noch im Marke festsitzende Tlieil entgeht der Zersetzung.

Erhitzt man nun zum Sieden
,

so verliert das Emulsin seine Fahigkeit der

Verwandlung, und der in der Kiilte ungeloste Theil des Amygdalins entgeht

vollkommen der Zersetzung. Pettenkofer bemerkte, dass ganz richtig

macerirte Mandelkuchen nach dem Destilliren eine bittere Fliissigkeit gaben,

welche mit frischer Mandelmilcli versetzt von Neuem Bittermandelol ent-

wickelte, also noch Amygdalin enthielt.

Aus einem solchen ganz fade nach Mandeln riechenden und bitter

schmeckenden Wasser einer Destination erhielt er durch Zusatz frischer

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XXII, S. 1.
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Mandeln eine grossere Menge atherisches Oel, als bei der ersten De-itillation,

und es war also der grossteTheil des Amygdalins unzersetzt in die wasserige

Losung ubergegangen. Pettenkofer seblug deswegen ganz den umgekehr-

ten Weg der gewohnlichen Vorschriften ein. Er trug die ausgepressten und

fein gepulverten bitteren Mandeln in eine grosse Menge kochenden Wassers

ein und benierkte dabei nicht eine Spur des Geruches nach bitteren Mandeln
;

dagegen schmeckte der Brei stark bitter, ofifenbar von gelostem Amygdalin.

Wurde nun durch ein Colatorium gegossen und der Brei noch einigemal mit

kleiueren Mengen Wassers ausgekocht, so zeigte sicb der Mandelbrei zuletzt

ganz frei von dem bittern Gesclimacke der Mandeln und des Amygdalins.

Durch Zusatz von einer Emulsion siisser Mandeln, die einzeln durch den Ge-

schmaek gepriift waren, trat sogleich der durchdringende Gerucli und der

brennend scharfe Geschmack des Bittermandeloles auf.

Pettenkofer machte nun 6 vergleichende Destillationsproben, jede mit

48 Unzen gepresster Mandelkuchen nach folgenden Resultaten :

1) 48 Unzen Mandelkleien mit der .fiinffachen Menge
Wasser versetzt und sogleich durch Wasserdampfe

abdestillirt, gaben durch Cohobation und Sammlung
des Oeles 3y2 Drachmen Bittermandelol = 0,912 Proc.

2) 12 Stunden macerirt, 5 Drachmen — 1,300 Proc.

3) 24 Stunden warm gestellt, 5 1
/2 Drachmen = 1,430 Proc.

4) Von den 48 Unzen wurden 36 in kochendes Wasser

eingetragen und die iibrigen 12 nach dem Erkalten

als kalte Emulsion zugesetzt und dann destillirt,

6% Drachmen — 1,69 Proc.

5) 42 Unzen in kochendes Wasser und die iibrigen

6 Unzen als Emulsion, 7 Drachmen = 1,82 Proc.

6) 45 Unzen gekocht, 3 als Emulsion, 7 Drachmen . . = 1,82 Proc. Oel.

Aus diesen Versuchen erhellt" klar, dass durch das neue Verfahren die

Menge des Productes an atherischem Oel bedeutend gehoben war, und dass

nur eine kleine Menge Emulsion zur Verwandlung nothwendig ist. Im sech-

sten Versuche betrugen die zur Emulsion bearbeiteten Mandeln nur Vl5 von
den ausgekochten.

Ferner wurden 9 Versuche mit je 1 Pfund Mandelkuchen gemacht und
daraus gleiche Mengen dreifach starkes Bittermandelwasser destillirt. Je 3

Versuche waren gleich destillirt, 3 nach Maceration und 3 nach Auskoehen
und Maceriren. Die Cyangehalte wurden nach Liebig’s Methode durch
Silberlosung bestimmt und die Mittel von je drei gleichen Versuchen ergaben
folgende Menge in Granen von Silberlosung :

Gleich destillirt

Nicht ausgepresste bittere Mandeln 340
Kalt ausgepresste 350
Warm ausgepresste 366

Mittel 352 375 393.

Man ersieht hieraus, dass das neue Verfahren immer die grosste Ausbeute
von Blausaure gab, und dass das heisse Auspressen, bei einem grosseren Ge-
winn an fettern Oel, auch ein starkeres Product an Destillat gab.

Ls wurde ferner constatirt, dass das warm gepresste fette Oel nicht die
geringste Spur eines Geruches nach Bittermandelol zeigte, was von vielen

. Macerirt. Gekocht und
macerirt.

372 384

378 392

386 405
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Beobachtern bestatigt wurde, so dass uns die Vorschrift der Pharmacopoe, i

jede Warme beim Auspressen zu vermeiden, als ein iiberwundener Standpurikt
erscheint. Die Schwankungen des Gehaltes an Bittermandelol werden bei dem
officinellen Bittermandelwasser noch grosser sein, als bei den vorliegenden

!

Versucben, in denen nur ein Drittheil der Mengen von Wasser iibergezogen

wurde, als nach den Vorschriften aller Pharmacopoeen
,
da bei kurze Zeit

dauernder Destination nicht alle Blausaure und alles Bittermandelol iiberge-

gangen sein kann. Es wird das Destillat reicher p.n Blausaure sein, wenn die

Destination langere Zeit, und armer, wenn sie kiirzere Zeit dauerte.

Aus dem Wechsel der erbaltenen Quantitaten Bittermandelol sowohl, als

aus den Gehaltsbestimmungen der Blausaure lassen sich mit Bestimmtheit iiber

die Ursachen des ungleicken Gehaltes folgende Griinde angeben.

Bei der Darstellung des Bittermandelwassers kommt es hauptsachlich

darauf an, dass das in den bitteren Mandeln enthaltene Amygdalin der zer-

setzenden Wirkung des Emulsins vor der beginnenden Destination vollkom-

men zuganglicli sei. Das Amygdalin und das Emulsin sind in der Zellensub-

stanz der bitteren Mandeln abgelagert, ohne auf einander eine zersetzende

Wirkung auszauben. Das Amj'gdalin wird dann durch das Emulsin zersetzt,

wenn Wasser von gewohnlicher Temperatur die Losung beider Korper bewirkt.

Das Amygdalin vermindert sich bei der Siedhilze des Wassers nicht, wohl aber

das Emulsin. Es gerinnt, und seine Wirksamkeit wird vollkommen zerstort.

Je weniger nun die Zellensubstanz der bittern Mandeln zerrissen ist, desto

schwieriger wird das Wasser zu dem abgelagerten Amygdalin gelangen.

Wird nun grobliches Pulver von bitti rn Mandeln der Destination unterworfen,

so wird bei eintretender Siedhitze des Wassers das Emulsin coagulirt und
wirkt nicht auf dasjenige Amygdalin, was noch nicht aus der Zellensubstanz

gelost war. Grobliches Pulver giebt also ein armeres Destillat, als femes

Pulver. Eben so hindert das fette Oel das Eindringen des Wassers in die

Zellsubstanz, und deshalb geben die warm gepressten Kuchen wegen grosse-

rer Erschopfung an fettem Oel ein starkeres Destillat. Die Pharmacopoe
nimmt auch von diesem Umstand keine Notiz, indem sie die placenta einfach

„in pulvcrem 11 verwandeln lasst. Hier hatte sehr gut gesagt werden konnen,

dass das Pulver nicht zu grob sein diirfe, oder dass es so fein sein rnusse,

als es die Placenta iiberhaupt gestatten. Der Apotheker kann die Mandel-

kuchen nur im Morser stossen und durch ein gar nicht feines Sieb hindurch-

gehen lassen. Es lassen sich ferner die Kuchen nach dem Stossen mit wenig

Wasser im Morser erst fein vertheilen und dann nach Art der Emulsionbe-

reitung aufschlammen
;
von alledem nichts. Selbst bei sorgfiiltiger Bereitung

aus gnten Mandeln hatte oft das Wasser nicht die vorgeschriebene Starke an

Blausaure. Jetzt, wo ich die Mandelkuchen unter senkrechten Marmorsteinen

fein zerdriicken lasse, habe ich nicht die geringste Schwierigkeit, die vor-

geschriebene Starke zu erreiclien und selbst noch zu iibersteigen. Ueber-

giesst man einige bittere Mandeln sammt der hautigen Umhullung in einem

Gefasse mit Wasser, so bemerkt man selbst nach melireren Tagen, obwohl

sie ganz erweicht erscheinen, in dem dariiber stehenden Wasser nicht den

geringsten Geruch nach Bittermandelol; entfernt man aber die hautige Um-

hullung, so bemerkt man nach mehreren Tagen einen schwachen Geruch

darnach, der von Tag zu Tag fortschreitet, und es tritt nach Wochen ein

Punkt ein, wo die geschiilten bitteren Mandeln vollig frei von dem Ge-

schmacke der bitteren Mandeln geworden sind, wiihrend bei den nicht ge-

schalten im dariiberstehenden Wasser kein Geruch nach Bittermandelol aui-

tritt. Dagegen behalten diese noch lange den Geschmack der bitteren

Mandeln, wahrend die geschalten ihn langst verloren haben. Ganz dasselbe
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findet bei grobem Pulver statt. Das liingere Zeit macerirte Pulver giebt

starkere Destillate als das nicht macerirte.

Kocbt man bittere Mandeln langere Zeit mit Wasser, so bemerkt man
nicht den geringsten Geruch nach Bittermandelol und Blausaure, das Wasser

nimmt aber einen schwachen rein bittern Geschmack an. Kostet man eine

liingere Zeit gekocbte bittere Mandel, so schmeokt sie rein bitter ohne den

schari'en Geschmack nach Blausaure. Zerreibt man eine solche gekochte

bittere Mandel mit einem Stiickchen einer frischen siissen Mandel unter Zu-

satz von Wasser, so tritt augenblicklich der Geruch nach Bittermandelol ein.

Man erhalt unter alien Umstanden das gehaltreichste Bittermandelwasser,

svenn man die warm gepressten und fein gepulverten bitteren Mandeln bis

auf einen geringen Theil nach und nach in kochend heisses Wasser eintragt

and einige Zeit mit dem kochend heissen Wasser in Beriihrung liisst. Man
setzt hierauf dem erkalteten Breie auf je 11 Unzen der ausgepressten Mandeln

jine kalt bereitete Emulsion von 1 Unze ungekochter bitterer Mandeln zu,

and unterwirft nach 12- bis 24stiindiger Einwirkung den Brei der Destination.

Da aber jeder Apotheker auch Kuchen aus kalt gepressten siissen Mandeln
oesitzt, so kann er diese zur Emulsion verwenden und sammtliche bittere

Mandeln auskochen. Ob man bei einer Arbeit die ganze Menge des vorhan-

lenen Amygdalins in seinen Zersetzungsproducten gewonnen habe, kann man
.us der kolirten Flussigkeit des Phlegmas ermitteln. Schmeckt diese bitter, so

st noch Amygdalin darin vorhanden; dampft man einen Theil im Wasserbade
in, und setzt. eine Emulsion von siissen Mandeln zu

,
so war das Amygdalin

ranz verwerthet, wenn kein Bittermandelolgeruch mehr auftritt.

Das Auskochen der Mandelkleie hat noch denVortheil, dass die Destination

hne Steigen und Spritzen vor sich g’eht, was bei Anwendung der alteren

lethode durch das Coaguliren des Emulsins fast jedesmal eintritt. Die
•leinere Menge frischen Emulsins kann in der grossen Masse dies nicht her-

orbringen.

Bei der Erwarmung der gestossenen bitteren Mandeln im Wasserbade
ritt selten eine hohere Temperatur als 40 bis 50° R. ein, wenn man fleissig

omruhrt. Diese Warme wirkt nicht coagulirend auf das Emulsin und es ent-

uckelt sich bei guten lufttrocknen Mandeln kein Geruch nach Bittermandelol,
er an das felte Oel iiberginge. Sind aber die Mandeln nicht ganz trocken,
der ist nur die kleinste Menge Wasser hinzugekommen

,
so entsteht- der Ge-

•uch und das fette Oel nimmt denselben an, wodurch es ftir innere arzneiliche
.wecke unbrauchbar wird. Es ist deshalb gut, die bitteren Mandeln vor dem
•tossen in einem warmen Raume auf Sieben ausgebreitet vollstandig trocknen
a lassen, und dann die erste Kleie im Wasserbade zum Pressen zu erwarmen,
renn man nicht eine durch Dampf heizbare Presse hat, wie jene von Reu-
eaux in Remagen. Besitzt man Kuchen von kalt gepressten siissen Mandeln,
3 hat man der Erwarmung durch den Wasserdampf keine Schranke zu setzen,
*nd die zweimal gepressten Mandeln in der beschriebenen Weise anzuwenden.
'aa Alter der Bittermandelkuchen iibt keinen hindernden Einfluss auf die
usbeute aus, wenn sie an einem trocknen Orte aufbewahrt wurden.

Die Pharmacopoe verlangt nun, dass die Destination in einem Gefasse
eschehen soli, worin Wasserdiimpfe, aus einem Dampfkessel entwickelt, durch
en Mandelbrei durchgetrieben werden konnen. Dies ist allerdings bei der
ngenomrnenen Bereitungsweise

,
wo die ganze und grosstentheils nutzlose

lenge des Emulsins vorhanden ist. beinahe eine Nothwendigkeit. Allein die
ierausgeber der Pharmacopoe hiitten doch wissen konnen, dass dieMehrzahl
er pharmaceutischen Laboratorien nur mit dem einfachen Beindorf’schen
•Pparate versehen ist, welcher cine solche Spannung der Dampfe nicht zu-
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lasst. Um sie hier hervorzubringen, muse man die Infundirbiicbsen mit Ge-
wichten beschweren, die Destillirblase mit Stricken anbinden, und dennoch
pieift der Dampf bei einem etwas abgenutzten Apparate an alien Ecken
durch, nur nicbt durch den Mandelbrei. So ist nun der Apotheker genothigt,

j

fiir diese Arbeit ganz allein einen Dampfkessel mit gespannten Dampfen an-
ji

zuschaffen. Die Yorschrift bekiimmert sicli weiter nicht darum, und iiberlasst
p

es dein Apotheker, zuzusehen, wie er fertig wird. Dies ist nur eine Folge des

Umstandes, dass die Yerfasser der Pharmacopoe von den gemachten Erfah-
fl

rungen keine Kenntniss genommen kaben. Nach Pettenkofer’s Yersuchen
|

reiebt ein sehr kleiner Antheil Emulsin hin
,

die ganze vorhandene Menge
|

Amygdalin einzusetzen. Damit wird das Aufsteigen und Spritzen der Masse
j

ganz vermieden, und die Destination kann ohne Anbrennen ganz leicht auf J

freiem Feuer durch 'Kochen ausgefiihrt werden. Die amygdalinhaltige Ab-
|

kochung der bittern Mandeln kann, selbst nach dem Coliren, mit frischer I

Emulsion siisser Mandeln langere Zeit macerirt, in dem ausseren Gefasse des

Beindorf’schen Apparates zum Kochen gebracht, und die Dampfe auf ge- J

wohnliche Weise in dem Kiihlfasse verdichtet werden. Es findet weder ein 8

Aufsteigen noch Spritzen statt., und es ware denn doch lur den Apotheker I

die Anschaffung des besondern Dampfkessels vermieden worden. Es ist also

auch hier von der Pharmacopoe alles versaumt worden, was nur irgend zu
|

versaumen war.

Die Ursache des so auffallend wechselnden Gehaltes an Blausaure im I

Bittermandelwasser, welchen die verschiedenen Pharmacopoeen bei gleicher I

Bereitungsweise verlangen, scheint nicht nur in den Bereitungsweisen, sondern I

auch in der Art und Weise der Bestimmung des Cyangehaltes zu liegen. I

Was die Bereitung betrifft, so haben wir schon oben die Umstande bezeichnet,

wodurch ein Theil des Amygdalins der Umsetzung entgehen konne. Die I

Pharmacopoeen verlangen nun, dass das Bittermandelwasser so beschaffen
j

sein soli, dass eine bestimmte Menge desselben einem bestimmten Gehalt an I

Blausaure entspreche. Diese Forderung ist an sich schon ein Fehler, denn

sie setzt voraus, dass die Blausaure der wesentlichste, wenn nicht der einzige

wirksame Bestandtheil im Bittermandelwasser sei. Die vorliegende Pharma-

1

copoe hat die alte Starke beibehallen. Wahrend fruher in 1 Unze (= 480 Gran)

% Gran wasserleere Blausaure enthalten sein sollten, soil jetzt in 720 Thei-j

len Bittermandelwasser 1 Gran Blausaure enthalten sein. 480 mal % a^er
j

720, also die Starke genau wie fruher. Die Blausaure ist zufallig der einzige
j

bestimmbare Bestandtheil des Bittermandelwassers, und der Apotheker kounte

leicht in die Versuchung kommen, da ihm gar keine Vorsichtsmaassregeln ge-

geben sind, den etwa fehlenden Gehalt an Blausaure durch destillirte Blau-

saure, die er sich pfundweise fur wenige Silbergroschen aus Blutlaugensalzj

beschaffen kann, zu ersetzen. So wie die Sache jetzt steht, bleibt ihm nichtsl

iibrig, als ein zu schwaches Bittermandelwasser geradezu wegzugiessen. Dasl

Bittermandelwasser enthalt aber als solches fast gar keine Blausaure, sondernl

sie ents,teht erst durch eine Umsetzung bei der Analyse selbst.

Versetzt man Bittermandelwasser mit einer Auflosung von salpetersaurem

>

Silberoxyd
,

so entsteht nur ein schwacher Niederschlag von Cyansilber. Es

wird gewohnlich angenommen
,

dass der auf diese Weise erkaltene Nieder-i

schlag nur das Cyan der freien Blausaure, nicht aber jenes der an das aui-

geloste Bittermandelol gebundenen Blausaure enthalte. Um auch dieses Cyan

an Silber zu binden, wird meistens vorgeschrieben, die zu priifende Mengei

Bittermandelwasser mit einigen Tropfen Ammoniak zu binden, und dann durch -

zugesetzte Salpetersaure im kleinen Ueberschuss wieder zu fallen, wo jetzt eiu

weit grosserer Niederschlag zu Boden fallt. Allein mit diesem "V erfahren er- I
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halt man bei demselben Bittermandelwasser gleich nach einander die ab-

weichendsten Resultate. So erhielt Petten kofer von demselben Wasser in

; Yersuchen 7V4 ,
ll 1

.,
und 8y2 Gran Cyansilber, und er vermuthet, dass der

ungleiche Erfolg von der Zeitdauer der Einwirkung des Ammoniaks abhangig

>eb Ebenso fand Feldhaus, dass Bittermandelwasser mit Silberlosung nur

3inen geringen Niederschlag von Cyansilber gebe, und dass nacli der

Filtration die klare Fliissigkeit auch in vielen Tagen keine fernere Fallung

.on Cyansilber in gewohulicher Temperatur gebe, dass aber dieselbe Flussig-

eeit erwarmt sofort Cyansilber ausscheide, und in verschlossenen Gefassen der

I’emperatur des siedenden Wassers ausgesetzt eine grosse Menge Silbercyanid

ibsetze. Da man nun so verschie'dene Resultate je nach dern Yerfahren er-

angen kann, so hatte die Pharmacopoe das einzuscblagende ganz bestimmt

aezeichnen miissen. Es ist also jetzt dem Apotlieker gar keine Yorscbrift

jemackt, ob er bei seiner Priifung auf Bl^usauregehalt Ammoniak zusetzen

soil oder nicbt, ob er rasch fallen soil nacb dem Zusatz von Ammoniak oder

aDge nacbber, ob er erwarmen solle und diirfe oder nicht. Es ist ganz klar,

lass die Yorscbrift der Pbarmacopoe, wie sie jetzt daste’ht, scldecbter als

?ar keine ist, denn sie sichert nicht eine gleiclie Zusammensetzung und setzl

ien Apotheker den Launen des Revisors aus, ob dieser nach einer oder der

nderen Methode priifen will. Sogar der Wortlaut der Pharmacopoe ist jetzt

ehlerhafter als in der 6. Auflage; damals biess es, 2 Unzen Bittermandelwas-

er sollen 6 2
/3 bis 7 Gran Cyansilber geben, was 2

/3 Gran Blausaure entspricht;

stzt heisst es, 720Tkeile Wasser enthalten 1 Theil wasserleere Blausaure, was
line offenbare Unwahrkeit ist, denn die Blausaure ist nicbt darin vorhanden,

onst wiirde sie sicb obne Weiteres duroh salpetersaures Silberoxyd ausfiillen

assen.

Die Pharmacopoe musste eine geprufte, gute Yorscbrift zur Bereitung des

httermandelwassers angeben, dann aber auf die Blausaurebestimmung ver-

ichten; jetzt aber giebt sie von alien Vorscbriften die schlechteste, und ver-

angt einen gleichen Gebalt an Blausaure. Sie hat die Maceration der Man-
elkuchen nicbt angegeben, sie bestimmt nicht die Feinheit des Pulvers der

'Iandelkuchen, sie verlangt einen Destillirapparat, der nur zu dieser Arbeit

nentbehrlick, zu alien andern pharmaceutiscben Arheiten aber ganz iiber-

nssig ist, sie dringt auf einen constanten Gebalt an ausscheidbarer Blau-

:iure, obne die Wege anzugeben, wie man diese Ausscbeidung bewirken soil
?

nd obne sicb um die Thatsache zu kiimmern, dass man bei verschiedenem

'’erfahren der Fallung ganz ungleiche Mengen von Cyansilber erhalt. So
Teit steht die neue Ausgabe der Pbarmacopoe unter den Anspriichen, die eine

rweiterte Wissenschaft macben darf.

Was soli nun der Commentar bei dieser Sacblage thun ? Eine neue Yor-
i chrift aufzustellen

,
wiirde bei einem Mitt el von so unbekannter Natur nicht

ulassig sein. Das kann man bei chemischen Stoffen von bekannter Zusam-
lensetzung, aber nicht bei Bittermandelwasser. Der preussiscke Apotheker
it verpfiichtet, nach- der Pharmacopoe zu arbeiten, und wenn er kein ent-

nrechendes Priiparat erzielt, so kann er es in den Rinnstein giessen, und
ann nach der mangelhaften Vorschrift von Neuem anfangen. Aus obiger
ntersuchung gehen aber diejenigen Umsfande hervor, welche ein starkes
nd gleichbleibendes Bittermandelwasser sicbern. Nacb der Vorschrift der
harmacopoe ist der Apotheker nicht gehindert, seine Mandelkuchen feiner
u pulvern, als er sonst gefban hiitte; er ist nicbt gehindert, eine liingere

laceration eintreten zu lassen; denn obgleich sie nicbt vorgeschrieben ist,

^ ist sie auch nicbt verboten. Wenn er endlich das Petten k ofer’sche
erfahren ganz anwendete, so wurden alle Regierungs-Medicinalrathe in
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Preussen nicht im Stande sein, dies nachher zu finden, und insofern hat er
keinen ausseren Zwang liber die Wahl des einzuschlagenden Verf'ahrens, son-
dern lediglich sein Pflichtgefuhl und seine Geschicklichkeit zur Leitung. Be- i

sitzt er nur den Bein d o rf’schen Apparat, so kann er immerhin behaupten, 1

dass er das aussere Gefass als Dampfentwickler benutze, und es diirfte diesem •

nichts Gegriindetes entgegengestellt werden konnen.
Was die Priifung des Bittermandelwassers auf seinen Blausauregehalt be-j

trifft, so ist die Fallung mit salpetersaurern Silberoxyd, mit oder ohne Am-(j
moniak, mit oder olme Erwarmung ganz unbrauchbar. Lasst man das mitjj

Ammoniak etwas iibersattigte Bittermandelwasser langere Zeit stehen, oderjj

erwarmt es langere Zeit, so verschwindet der Cyangehalt fast vollstandig.

9

Jedenfalls musste man erst die Silberlosung und dann erst das AmmoniakJ
zusetzen. Die beste und sicherste Methode, die Blausaure im Bittermandel-

1

wasser zu bestimmen, ist jedenfalls die Maassanalyse nach Liebig’s*) An-J
leitung.

Man bereite sich eine Zehntel-Silberlosung **) aus 17 Grm. reinem ge-

scbmolzenen Silbersalpeter (Hollenstein) zu einem Litre mit destillirtem Was-
ser verdiinnt. Von dem Bittermandelwasser pipettire man 55 Cubikcentimeter

in ein Becberglas, setze etwas Aetzkali und einen Tropfen Kochsalzlosung

hinzu, und lasse die Silberlosung aus der Burette einfliessen, bis der gebildete

Niederschlag von Cyansilber niebt mehr verschwindet. Die verbrauchten

Cubikcentimeter stellen durch 100 dividirt die Procente an wasserleerer Blam

saure dar.

1 Theil wasserleere Blausaure in 720 Theilep Wasser sind = 0,139 Proc

Man wiirde also bei einem ganz richtigen Bittermandelwasser 13,9 Cubik-

centimenter Zehmtel-Silberlosung gebraucben miissen. Das mit Weingeist be

reitete Bittermandelwasser hat in der Regel das specif. Gewicht 0,9856. Da:

Atomgewicht der Blausaure ist 54. Da man nun nach dem System der Titrir

methode jedesmal den Stoff in dem Atomgewicht des zu bestimmenden Kor

pers abwagt, so waren 54 Gran Blausaure abzuwagen. Diese nehmen aber|

ein Volum von A- „ - oder 54,8 Cubikcentimeter ein, wofiir einfach 55 Cubik-
0,9856

centimenter oben genommen worden sind. Wenn auch bei sehr triibem Bit-|

termandelwasser der Punkt der bleibenden Triibung etwas schwieriger wahr

zunehmen ist, so bleiben die Resultate doch irnmer viel ubereinstimmender

als bei der Wiigung des Cyansilbers, die, nebenbei gesagt, aut dem Ultra:

und mit seinem leicbt wandelbaren Gehalt an hygroskopischerFeuchtigkeit, sehrj

zeitraubend und unsicher ist, wenn man nicht die grosste Sorgfalt anwendet

Ohne maassbestimmende Apparate und unter Anwendung der gewohnliche

Apothekergewichte fiihrt man die Untersuchung in der Art aus, dass man 6;

Gran Hollenstein zu 12V2 Unzen Losung verdiinnt, und mit dieser bliissigkei

bis zur bleibenden Triibung geht. 300 Gran dieser Fliissigkeit sind gleic
1

1 Gran wasserleerer Blausaure.

Wir haben oben geselien
,

dass ein kleiner Ueberscbuss von Ammonia

sehr bald die Zersetzung derjenigen Verbindung bewirkt, welche die Blausauri

giebt. Umgekehrt bedingt ein sehr kleiner Zusatz einer ireien Saure eim

sehr grosse Haltbarkeit des Bittermandelwassers. Statt des nichts bedeuten

den Zusatzes von Weingeist hatte ein solcher kleiner Zusatz von Siiure vor

gescbrieben werden miissen. Es ist bekannt, dass das Bittermandelwasser I

*) Anna), d. Chem. u. Pliarm. Bd. LXXVII, S. 102.

**) Mohr, Lehrb. d. Titrirmethode 2. Aufl. S. 306.
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sioh sehr bald trubt und eine schmierige olige Substanz absetzt. Natiirlich

ist ein solches Wasser in seiner Mischung verandert.

Um das Bittermandelwasser immer klar zu erhalten, geniigt es, nach

Pettenk of er, wenn man auf 12 Unzen des frisch destillirten Wassers seeks

Tropfen officinelle verdiinnte Schwefelsaure zusetzt. Dieser ausserst geringe

Gehalt an Schwefelsaure beeintrachtigt nicht im geringsten den Geschmack

noch die medicinische Wirkung des Bittermandelwassers, gewiihrt aber die

Vortheile, dass das Bittermandelwasser immer klar bleibt, und auch bei lan-

gerem Autbewahren weder an seinem Gehalte an Blausaure noch an Bitter-

mandelol verliert. In einem triibe werdenden Bittermandelwasser scheint der

lekalt an Bittermandelol abzunehmen. Bei einem Yersuche wurden zwei gleiche

Mengen desselben Bittermandelwassers, jede von 4 Unzen, in weissen Glasern

lem Lichte ausgesetzt, nachdem der einen Halite 2 Tropfen verdiinnte Schwe-

elsiiure zugesetzt waren. Dies letzte Wasser blieb vier Wochen vollkommen
lurchsicktig und klar, wakrend jenes okne Zusatz von Schwefelsaure sich nack
hnigen Tagen triibte und zunehmend immer triiber wurde unter Absetzung
;ines ilockigen gelben Niederscklages. Der Blausauregehalt war aber nack
vier Wochen bei beiden nock gleick geblieben.

Was niitzt jetzt dem Apotkeker die Priifung seines frisch bereiteten Was-
hers auf Blausauregehalt

,
wenn er nicht sicker ist, dass der Gehalt bis zum

ferbrauch des Wassers gleick bleibt. Vielleickt bestekt eine Wirkung des

iVeingeistzusatzes darin, dass sick eine kleine Menge Essigsaure bildet, welcke
mn ebenfalls eine gewisse Haltbarkeit des Wassers sickert. Besser ware es

n jedem Falle gewesen, wenn die Pharmacopoe den Weingeistzusatz wegge-
iassen, dagegen jenen kleinen Zusatz von Schwefelsaure augenommen hatte.

Das robe Bittermandelol, aus dem man durck ekemiseke Einwirkung Blau-
iaure aussekeiden kann, ist sekr giftig, dagegen das blausaurefreie Bittermandelol
an nicht giftiger, stickstofffreier Korper ist. Man befreit das roke Bitter-

nandelol von seinem Blausauregehalt, wenn man es mit Kalkhydrat und einer

josung von Eisenchloriir sckiittelt, und nackher mit einer Pipette von der
'Tussigkeit trennt. Dieses reine Bittermandelol, auck Benzoylwasserstoff und
•lenzaldehyd genannt, ist eine farblose, stark licktbreckende Fliissigkeit von
.',043 specif. Gewicht; es zeigt den bekannten Geruck der bitteren Mandeln,
:chmeckt brennend, ist aber nicht giftig. Es siedet bei 180°C. (144° R.), mit
Yasserdampfen aber leichter. Es lost sick in 30 Tkeilen Wasser und misekt
ick mit Alkokol und Aether in jedem Verkaltniss.

Die Art der Yerbindung des die Blausaure gebenden Korpers ist nock
mbekannt. Sickerlich ist Blausaure als sojehe, oder in salzartiger Yerbindung
ickt vorhanden. Bei der Revision der Apotheke wurde ein Bittermandel-
'vasser geniigen, welches okne Weiteres die geniigende Menge Cyansilber als

Yiederscklag gabe. Das wiirde aber durchaus fehlerkaft sein, denn die Blau-
aure ist nicht als solcke und soil nicht als solcke vorhanden sein. Neben
iner genauen Angabe, wie der Cyansilberniederschlag hatte gebildet werden
ollen, musste die Pharmacopoe auck diejenigen Zeicken angeben, wodurck
nan gegen einen absichtlichen Zusatz von destillirter Blausaure gesekiitzt ge-
veseri ware. Es hatte deshalb angefuhrt sein miissen, dass das Bittermandel-
wasser fur sick mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt eine nur unbedeutende
’rubung geben diirfe. Aus den Versucken von Feldhaus (1. c. S. 41) gelit

ktervor
,
dass Blausaure sich niemals mit reinem Bittermandelol zu blausaure-

Ualtigern verbindet, dass also auch nicht aus dem Zusatz von destillirter Blau-
faure jemals wirkliches rokes Bittermandelol entstehen konne, und dass man
u jeder Zeit die zugesetzte Blausaure durch ein entsprechendes Verfahren
or der im achten Bittermandelwasser enthaltenen bestimmen konne.
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Somit giebt denn auch der Artikel Aqua Amygdalarum amararum der
neuen Pharmacopoe einen wiederholten Beweis, wie viel die Verfasser der-

selben aus einer vorlaufigen Veroffentlichung des Entwurf'es, wie es in Oester-

reich geschehen ist, hatten lernen honnen.

Aqua Chamomillae. ftamitfcnwaffcr.

Nimm: Gemeine Kamillenbliithen einen Theil, . . 1

Wasser so viel als hinreicht,

destillire zehn Tbeile tiber 1()'

Das Wasser wircl am besten durch Dampfdestillation bereitet.1

weil die Blumen leiclit durebdringlieb sind.

Aqua, Cinnamomi simplex. (Sinfod)e6 3tromtn)affer.

Nimm: Zerstossene Zimmtcassie einen Theil, ... 1

Wasser so viel als hinreicht,

destillire zehn Tbeile tiber 10

Es ist triibe, wird mit der Zeit jedoch klar.

Das Zimmtwasser kann im Dampfe und aus kochendem Wasser mil

gleicher Giite dargestellt werden. Das zuerst iibergekende ist sehr triib unc

hellt sicli spater auf. Es miissen deshalb sammtliche Destillate durcheinanden

geschiittelt werden. Gutes Zimmtwasser ist von stark brennendem Geschmacl

und muss mit dem doppelten Maass Wasser gemisekt werden, um als Losungs

mittel in Mixturen zu dienen.

Aqua Cinnamomi spirituosa. s<fi$eingei(UgeS 3*min^pa ff'
ci:

Aqua Cinnamomi vinosa. .

Nimm: Gestossene Zimmtcassie einen Theil, . . . 1

rectificirten Weingeist zwei Tbeile, . . . . i

Wasser so viel als genug ist,

destillire davon neun Theile ab 1

Es ist triibe, wird mit der Zeit jedoch klar.

Es ist in einem gut verscklossenen Gefasse aufzubewakren.

Es ware docb wohl mit einem Zimmtwasser genug gewesen, und mai

hatte diese Gelegenheit benutzen konnen, um den unniitzen Ballast nicht halt

barer Arzneimittel etwas zu vermindern.
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Aqua communis. ($emeine§ SBflfter. ®af1er.

Man nehme entweder Brunnen- oder Fluss- oder Regenwasser,

ind zwar das, welches am reinsten zur Hand ist.

1st es nicht frei von ublem Geruch, farblos und klar zu er-

lalten, so werde es durch abwechselnde Schichten von Sand und

Hohle filtiirt.

Dieser Artikel hatte vvokl kiirzer gef'asst werden mfissen
,
indera man nur

Arunnenwasser aufgenommen hatte. Das Flusswasser ist in seltenen Fallen

• einer als Brunnenwasser, and viele Menschen haben einen natfirlichen Wider-

, villen gegen Flusswasser, worin nicht selten die Latrinen der Stadte und

Dorfer abfliessen und worin im Sommer sich Menschen baden und Wasch-

.nstalten betrieben werden. Regenwasser ware allerdings reiner, wenn es

nicht durch das Auffangen und Aufbewahren verunreinigt wfirde. Allein der

Itaub der Strassen, der, durch Wind gehoben, sich auf die Dacher nieder-

iasst, wird mit dem Regen hinabgespiilt, und dies Wasser, sowohl in Cister-

en als oberirdischen Fassern aufbewahrt, ist immer der Faulniss leicht

mterworfen. Der Fall, dass Brunnenwasser von ublem Geruche ware, geht

och etwas iiber die Wahrscheinlichkeit hinaus, indem man stinkendes Wasser

urch Filtriren durch Sand und Erde reinigen kann. Wo der Fall eintritt,

..a kdnnen kaum Menschen leben. Stadte, die gar keine Brunnen haben, wie

Yenedig, London, Amsterdam, sind wohl bei uns kaum zu linden. Ueberall

-it Aqua communis das zum Getrank fur die Mehrzahl der Menschen dienende

Wasser, also in Yenedig das Cisternen wasser, in London das oberhalb London
refasste Themsewasser.

Aqua destillata. 2)e(iillirte6 SBnffcr.

Nimm: Wasser drei Tbeile, 3

destillire zwei Theile davon ab 2

:.nd verwirf den zuerst iibergebeuden zwanzigsten Theil.

Es muss klar, geruchlos und geschmacklos und vollstandig fliichtig

sein.

Brunnenwasser verliert beim Beginnen des Siedens seine freie und halb-

ebundene Kohlensaure und Regenwasser kleine Spuren von Ammoniak, welche
a dem ersten Zwanzigstel des Destillats weggenommen werden sollen.

Setzt man dem Wasser eine sehr kleine Menge Alaun zu, so geht kein

imrnoniak fiber und man kann die ganze Menge des Destillats auffangen.

Das destillirte Wasser kann ex tempore durch Yerdunsten einiger Tropfen
uf einem blanken Platinbleche auf feuerbestandige Bestandtheile geprfift

<erden. Diese ProVje ist ungemein empfindlich und sie ersetzt fast alle an-
eren. Die kleinste Beimengung giebt sich durch einen weissen Kranz zu
rkennen, der um so deutlicher ist, je hoher das Platin aufpolirt war. Wenn
dese Probe nicht anschlagt, so sind die ubrige,n Proben mit Chlorbaryum
uf schwetelsaure Salze, mit Silberlosung auf Chlormetalle, mit Kleesiiure aid
^alk ganz fiberflfissig. Sehr empfindlich ist die Probe mit Silberlosung und
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Ausset.zen des Gemisclies ans Licht, wobei sick die kleinste Menge von Chlor
durcli eine rothliche Farbung zu erkennen giebt. Mit Chamaleonlbsung muss
eine Zeit lang die rosenrothe Farbe stehen bleiben. Zuletzt versckwindet die I;

1' arbe von selbst bei dieser Verdiinnung. Rasches Verschwinden der Farbe ij

zeigt organische Stoffe an.

Aqua Florum Aurantii. $ om

c

ia n^enbt ii 11) eti it*a ffer

.

Aqua Florum Naphae.

Das kaufliche dreifache Pomeranzenbliithenwasser werde mit

zwei. Tkeilen destillirtem Wasser verdunnt.

Die neue Pharmacopoe hat meine Einwendungen gegen das selbstbereitetefl

Pomeranzenbliithenwasser gewiirdigt und das dreifache Wasser, wie es ausa

der Provence kommt, auf'genommen. Das in siidlichen Gegenden bereitete

Wasser ist weit starker und angenehmer als das aus hier gewachsenen Bluthen

bereitete, in welchen weniger atherisches Oel enthalten ist. In Grasse und

Montpelier zieht man das Wasser Pfund fur Pfund iiber und nennt dieses

Wasser vierfaches. Der Hauptgrund ist der, die Kosten des Transports zu

vermindern.

Aqua Foeniculi. Send) elro offer.

Nimm: Zerstossene Fenchelsamen eineu Theil, . . 1

Wasser so viel als genug ist,

destillire dreissig Theile iiber

Dieses Wasser ist ganz mit Fenchelol gesattigt, da sich aus gutem Samen

immer noeh Oel abscheidet, was man gewinnen kaun. Man setzt bei der

Destination die Schwanenhalsflasche vor, in der sich das Oel zu oberst ab-

scheidet und mit einem baumwollenen Faden abgenommen werden kann.

Aqua Menthae piperitae. ^pfeffermin^n?ajTev.

Nimm: Pfefferminzblatter einen Theil, 1

Wasser so viel als hinreicht,

destillire sieben Theile iiber n

Das Pfeffei'minzwasser ist eines der vortrefTlichsten Wasser in der Oihcine,:

haltbar, stark und besonders zur Bereitung von Saturationen geeignet, indenr

es eine grosse Menge Kohlensaure verschluckt. Was die Pharmacopoe quan-

tum satis bei dem Zusatze von Aq. communis nennt, ist so zu verstehen, dass

naeh dem Abziehen der vorgeschriebenen Menge des Destillats weder ein An-

brennen noch Trockenkochcn im Apparate stattfinden kann. Man giebt also

fur 14 Pfund des Destillats wenigstens 30 Pfund Wasser in die Blase.
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Aqua Menthae piperitae spirituosa.

5B ein gei (t tg e§ ^ feffenn in$w a ifc r

.

Aqua Menthae piperitae vinosa.

Nimm: Pfeffevminzblatter einen Theil, .... 1

recfcificirten Weingeist einen und einen hal-

ben Theil, 1±

es werden sechs Theile eines triiben Was-
sers uberdestillirt G

Es ist in gut versclilossenen Gefassen aufzubewahren.

Hfitte wie Aqua Cinnamoni vinosa fuglick wegbleiben konnen. Auch die

Synonymen, wie bier A.M. p. vinosa statt spirituosa, konnen allmalig fallen

.gelassen werden, wenn keine Gefahr der Yerwechslung mehr vorhanden ist.

:Es ist unzweckmassig, diese Dinge immer wieder mitzuscbleppen, indem sie

sich bei jeder Pharmacopoe vermekren, welcbe so iiberfliissige und zum Theil

.ganz falsche Namen, statt der friiheren, einfiihrt, wie die vorliegende siebente

Auflage.

Aqua Plumbi. $Meht)ajfet.

Aqua, plumhica. Aqua saturnina.

Nimm: Destillirtes Wasser acht und vierzig Theile, 48

basisch essigsaure Bleioxydlosung einen
Theil 1

Mische beides.

Es ist etwas trube; vor der Dispensation ist es umzuschutteln.

Bewabre es vorsichtig auf.

Hier ist nun das alte Aqua Goulardi aus Brunnenwasser und Bleiextract
endlich weggeblieben und mitRecht, da es tiberall anders aussab und anders
beschaffen war. Die Triibung riihrt von einer kleinen Menge kohlensauren
Bleioxyds, vielleicht auch von Bleioxydhydrat her, welches durch die Wirkung
des Wassers ausgeschieden ist. Die Pharmacopoe genehmigt auch den Nie-
derschlag, da er sowohl zu den wirksamen Bestandtheilen gehort, als auch
ein ganz klares Wasser bei langerem Aufbewahren nicht zu haben ist.

Aqua Rosarum. SRofcnwajfer.

Nimm: Frische Rosenblatter zwei Theile, .... 2
Oder mit einem Tlieile Kochsalz eingemach-

ter drei Theile, 3
Mohr, Commentar. r,



130 Aqna Rubi Idaei. — Argentum foliaturn.

Wasser eine geniigende Menge,
destillire zehn Tlieile ab und colire . . . . 10

Das Rosenwasser verliert haufig seinen Geruch, wenn es in verschlossenen I

Gefassen aufbewahrt wird. Es gewinnt ihn zuweilen in offenen Gefassen wie- 9
der. Es muss langsam destillirt werden, und es darf das Niveau des Wassers fl

in der Blase nicht zu sehr sinken, damit kein Anbrennen an den trockenen H

Seitenwanden stattfinde.

Ein vortreffliches Rosenwasser wird aus tiirkischem Rosenol durch Destil-

1

lation erbalten. Wenn man auf ein Pfund des Destillats einen Tropf'en Rosenol I

nimmt, so bat es einen sehr starken Geruch. Man tropfelt das Oel auf ein I

Stuck Filtrirpapier und legt es auf das Sieb der Blase; dann destillirt man I

wie gewohnlich.

Aqua Rubi Idaei. §imbcerentt)flj]er.

Nimm: Frisch abgepresste Himbeerkuclien seeks
und neunzig Tlieile, 96

robes koklensaures Kali einen Theil ... 1

Zerreibe den Himbeerkuclien und versetze ihn mit dem rolien

kohlensauren Kali und mit der kinreiclienden Menge Wasser.

Destillire sechszekn T'heile ab 16

Von diesem Wasser wird, ein Theil mit sieben Tkeilen
destillirtem Wasser fur die Dispensation verdiinnt.

Die neue Pharmacopoe hat dies in der sechsten Auflage weggelassene

destillirte Wasser wieder aufgenommen. Das Ilimbeerwasser litt an grosser

Unhaltbarkeit in jener Verdiinnung, welche bei destillirten Wassern ublich ist.

Das concentrirte Wasser, wie es aus der vorliegenden Vorschrift hervorgeht,

ist viel haltbarer. Die Verdiinnung kann ex tempore geschehen. Der Zusatz

von Pottasche soli die etwra gebildete Essigsaure zuriickhalten.

Argentum foliatum. SSIattjtCOev.

Es sei von anderen Metallen moglichst frei.

Zur Priifung lose man ein Blatt auf einem Uhrglase in reiner Salpeter-

siiure unter Anwendung von Wiirme. Halt man das Uhrglas iiber schwrarzes

Papier, so erkennt man jede weissliche Triibung, die etwa von Zinnsaure her-

riihren konne, und halt man es iiber weisses Papier, so erkennt man jede

Spur einer Farbe, etwa blau bei Kupfergehalt, welches noch durch Ammoniak-

zusatz erhoht wird. Das Blattsilber gehort zur eleganten Pharmacie, da man

vielen den wahren Inhalt einer Sache nicht oline Umhiillung beibringen

kann.
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Argentum nitricum cum Kali nitrico.

©alpcterfauveS ©i(6crort)t> mit ©alpeter.

Nimm: Salpetersaures Silberoxyd einen Theil, . 1

salpetersaures Kali zwei Theile 2

Menge das salpetersaure Silberoxyd mit dem salpetersauren

Kali, schmelze das Gemenge in einem Porcellangefass und giesse

es in Stangen.
Bewahre es in einem gescliwarzten Gefasse vorsiclitig auf.

Beide Salze schmelzen mit Leichtigkeit zusammen, so dass eine Verklei-

nerung derselben behufs der Mengung iiberfliissig ist. Der salpeterbaltige

Hollenstein bat das strahlig-krystallinische Gefuge des reinen Hollensteins

uicht mebr, sondern ist rein porcellanartig weiss. Kame es darauf an, den

'Silbergebalt zu bestimmen
,

so wiirde man eine in Grammen ausgewogene

kleine Menge in Wasser losen, etwas einfacbcbromsaures Kali zusetzen, und
dann mitZehntelkochsalzlosung so lange versetzen, bis der rotbe Niederscblag

von chromsaurem Silberoxyd verschwunden ware. 1 Cubikcentimeter Zehntel-

•silberlosung ist gleich 0,017 Grm. salpetersaurem Silberoxyd. Hat man
11,7 Grm. des Prjiparates abgewogen, so sind die Cubikcentimeter Zebntel-

I
kochsalzlosung Procente von salpetersaurem Silberoxyd. Bei einem riebtigen

Praparate wiirde man auf 1,7 Grm. Substanz 33,3 Cubikcentimeter Zebntel-

kochsalzlosung gebraueben. Bei einer geringeren Menge ware weniger als

>/3 Hollenstein in dem Praparate.

Argentum nitricum fusum.

©efd)inoIjeneS falpctcrfaurcS ©ilbeforpb.

Lapis infernalis. Nitras argenticus fusus. Jp8Heufteiit.

Nimm: Granulirtes, moglichst reines Silber drei

Theile, 3

Salpetersaure acht Theile 8

Lose das Silber in der Salpetersaure in einem Kolben auf,

dampfe die Losung im Wasserbade zur Trockne ein, lose den
Riickstand in zwei Theilen destillirtem Wasser auf und filtrire.

Yon dieser Fliissigkeit falle man den dreissigsten Theil mit Na-
tronhydratlosung, wasche den entstandenen Niedersclilag gut aus

und setze von demselben zu der iibrigen Fliissigkeit unter Dige-

riren nach und nach so viel hinzu, bis eine herausgenommene
und filtrirte Probe zu Ammoniaklosung hinzugesetzt diese nicht

Mnehr farbt. Dann filtrire, dampfe die Fliissigkeit zur Trockne
ein, schmelze den Riickstand in einem Porcellangefass und giesse

die Masse in die Hollensteinform aus.

9 *
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Das salpetersaure Silberoxyd muss weiss oder nur wenig
grau sein, im gleichen Gewiclit kaltem Wasser vollstandig loslich

und in Ammoniakflussigkeit sich farblos losen.

Die Stangelchen bewahre in einem geschwarzten gut verschlossenen

Gefasse vorsichtig auf.

Es ist wirklick auffallend, wie die neue Pharmacopoe bei einem so voll-

standig durchgearbeiteten Praparate eine so schlechte und unpraktische

Methode waklen konnte. Man kann allerdings Hollenstein darnach machen,
aber nicbt obne viele Miihe und nicht obne Yerlust. Es hiitte doch wohl
unter den verscbiedenen Verfahrungsarten eine einfachere und bessere aus-

gewahlt werden konnen. Drei Filtrationen, eine Auswaschung eines Nieder-

schlags, dann noch einige Probefiltrationen, und ein unvermeidliclier Rest von

Silberoxyd sind doch keine Empfehlungen einer Methode. Zunachst fangt die

Vorschrift mit einem unbekannten Dinge an, was nicht zu haben ist. Was
soli granulirtes, moglickst reines Silber sein? Kein Gewerbe hat einen Zweck,

reines Silber zu granuliren, es miisste also der Apotheker diese Arbeit selbst

ausfiihren, um dem Wortlaut der Pharmacopoe zu geniigen, dass er Fein-

silber in einem Tiegel schmdlze und dann iiber einen Besen in kalt Wasser

ausgosse. Das Granuliren soli nur eine Erleichterung der Auflosung sein,

erfordert aber eine unangenehme und lei cht Yerlust bringende Tiegeloperation.

Hat man Feinsilber in der Hand, so lose man es ohne Weiteres in Salpeter-

saure auf, und lasse die Digestion lieber etwas langer dauern, als dass man
die Schmelzung und Ausgiessung vornehme, die auch Zeit kosten. Wahr-
scheinlich ist die Granulirung deshalb vorgeschrieben, weil man grossere

Stiicke Silber nicht ohne Gefahr in einen Kolben bringen kann. Aber der

glaserne Kolben ist wieder ein Fehler. Korper von solchem Werthe wie

Silber behandelt man im Grossen nicht in Glas-, sondern in Porcellan-

schalen, die man in ein Sandbad setzt. Die im Kolben gemachte Losung

soil im Wasserbade zur Trockne verdampft werden. Doch wohl nicht in

dem Kolben selbst, was unmoglich ist, sondern in einer offenen Porcellan-

schale, und die Vorschrift setzt das erste Umgiessen aus dem Kolben in

die Schale voraus, ohne es anzudeuten. Viel praktischer ware die Yor-

schrift gewesen, wenu sie das Auflqsen und Eindampfen in einer und dersel-

ben Porcellanschale vorgeschrieben hatte. Weswegen soil hier das Wasserbad

angewendet werden bei einem Korper, der den feurigen Fluss vertragt ohne

zersetzt zu werden. Die Arbeit dauert jedenfalls sehr lange, weil der Siede-

punkt der Salpetersaure iiber der Temperatur des Dampf hades liegt. Platte

die Vorschrift die beiden Worte „Kolben“ und „Wasserbad“ weggelassen, so

war sie um zwei Fehler armer und es ware dem Apotheker iiberlassen ge-

blieben, die Arbeiten nach seiner Einsicht auszufiihren. Jetzt ist er eigent-

lich genothigt, gegen besseres Wissen eine schlechte Vorschri It in Ausfuhrung

zu bringen. Nun folgt die erste Filtration. Wozu? Was kann aus „moglichst

reinem Silber“ und Salpetersaure ubrig bleiben, als einva Gold, was aber

nicht in moglichst reinem Silber, sondern in einigen sehr kupferhaltigen

Miinzen gefunden wird. Silber aus Bergwerken, Miinzen und Affiniranstallen !

wird schon goldfrei geliefert. Demnach ist die erste Filtration ganz iiber-

fiiissig, um so mehr als nachher noch eine vollstandige Filtration nach der |

Behandlung mit Silberoxyd folgen muss. Nun folgt die Behandlung der 1

Losung mit jener Menge Silberoxyd, die aus dem SOsten Theile der Losung

(lurch Aetznatron und Auswaschen gewonnen worden ist. Allerdings wird

Kupferoxyd auf diesem Wege ausgeschieden, allein es bleibt mit dem iiber-
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sehussigeu Silberoxyd gemengt, und das nicht verbrauchte Silberoxyd geht

auch vor der Hand einer langen Aui'bewahrung odor ganzlichem Verluste

I

entgegen. Ausser jenen kleinen Mengen der Fliissigkeit, die zu den Probe-

filtrationen und Versetzen rait Ammoniak vervvendet werden, bleibt noclj

• Silberoxyd in zwei versckiedenen Niederschlagen stecken
,
aus denen man es

nur dureh fernere Operationen gewinnen kann. Das sind keine Methoden,

welclie man bei so tlieuren Stoffen in Anwendung bringen sollte.

Die Vorschrift setzt voraus, dass das Aequivalent von y30 Silber im

1 31 68
Kupfer vorhanden sein konne; dies betragt —

• ^
= 0,978 Proc., also

nahezu 1 Proc. So gross ist aber der Kupfergehalt in dem als Feinsilber

kauflichen Silber niemals, und 1 Proc. Kupfer kann man am leichtesten dureh

Schmelzung ausscheiden. Die Trennung des Kupfers vom Silber dureh Schmel-

zung ist bei grosserem Kupfergehalt nicht praktisch, wohl aber bei einem sehr

• kleinen. Wenn die Schmelzmethode bei Anwendung von gepragten Munzen
und Silbergerathen, worm das Kupfer immer 10 Proc. und mehr betragt, un-

vortheilhaft ist, so ist sie fur das Feinsilber, worin der Kupfergehalt nur
r
10 Proc. betragt, sehr angenehm und leicht ausfiihrbar. Die Masse wird

nicht einmal ganz schwarz, sondern nur grau, und man kann die Zersetzung

des Kupfersalzes sehr genau erkennen, was bei grosseren Mengen Kupfer-

oxydes nicht moglich ist, und dureh theilweise Losungen, Filtrationen und

Prohen erganzt werden muss. Gehen wir also zur Sache selbst iiber.

Es sind die beiden Falle moglich; man habe sogenannies bergfeines

•Silber mit einem sehr kleinen Kupfergehalt, oder man habe stark kupferhal-

. tige Munzen, verarbeitete Silbergeriithe. Im ersten Falle geht man sogleich

zur Bereitung des Hollensteins iiber, im zweiten stellt man sich erst reines

; Silber in der nachher zu beschreibenden Weise dar.

Zur Auflosung des Silbers bedient man sich am besten eines etwas tiefen
• Stielpfannchens von Porcellan mit gutem Ausgusse. Man bringt das Silber

hinein und giesst einen Theil der Salpetersaure hinzu und bedeckt das

Pfannchen mit einem abgesprengten Retorten- oder Kolbenboden. Alle

Spritzen fliessen in der Mitte wieder in die Schale zuriick. Die Salpetersaure

muss ziemlich stark verdunnt sein, weil das salpetersaure Silber in Salpeter-

saure weit weniger loslich ist als in reinem Wasser. Gegen Ende der Losung,
wo sich die Fliissigkeit schon concentrirt hat, muss man neben der Salpeter-

-saure immer etwas destillirtes Wasser mitgeben. Wenn in der heissen Fliis-

•sigkeit oft gar kein Angriff mehr stattfindet, so wird er dureh blossen Zusatz
von Wasser wieder hervorgerufen, und erst wenn dieser Angriff wieder aufge-
hlirt hat, gebe man Salpetersaure zu, bis endlich alles Silber gelost ist. Man
dampfe nun die Fliissigkeit im Sandbade oder auf der Lampe bei kleinen
.'Mengen, zur Trockenheit ein, und erhitze die Schale bis zum Schmel-
zen des Pul vers. Dieses Einschmelzen kann auf der Weingeist- oder Gas-
flamme und auch auf einem kleinen Holzkohlenfeuer geschehen. Sobald die
letzten Kdrnchen geschmolzen sind, schwenke man die Fliissigkeit, die Schale

1 arn Stiel anfassend, leicht um. Bei einem noch so kleinen Kupfergehalt be-
merkt man ein Irub- und Grauwerden der Masse, was aber sehr bald seine
Hohe erreicht. Man lasst nun erkalten, lost das Salz in wenig destillirtem

• Wasser auf und filtrirt einmal in ein anderes Stielpfannchen von gutem Aus-
. guss. Lei grosseren Mengen verdampft man in diesem Pfannchen zur stau-
bigen irockne, ohne zu schrnelzen, und bewirkt die Schmelzung und Aus-
giessung in einem anderen viel kleineren Stielpfannchen, welches nur fur eine
Lapisform Inhalt hat. Bei kleineren Mengen kann man sogleich in dem
zweiten Pfannchen schrnelzen und daraus ausgiessen.
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Ganz besonders schon wird der Ilollenstein, den man aus krystallisirtem i.

Salze darstellt, denn dabei findet selbst eine Ausscheidung aller f'remdartigen
Stoffe Statt. Man kann bei obiger Arbeit die filtrirtc Losung in dem zwei-
ten Pfannchen stark eindampfen und lasst bedeckt krystallisiren, wobei das
meiste sich absolut rein ausscbeidet; die Mutterlauge wiirde man besonders
eindampfen und ausgiessen, welche dann gcwohnlich einen etwas graueren
Ilollenstein giebt, der aber auch durch die Pharmacopoe genehmigt wird.

Bei sehr reinem Silber, wo die erste Auflosung schon ganz farblos ist, kann
man im ersten Pfannchen krystallisiren und dann nur die am andern Tagej
abgegossene Mutterlauge schmelzen und weiter verarbeiten.

Bei dieser Darstellungsweise ist nur eine Filtration, und zwar fast ohne
Niederschlag, nothwendig und demnach der kleinste Verlust, der uberhauptl
moglich ist, gegeben. Arbeitet man mit etwas grosseren Mengen, so ist die 1

1

Krystallisation immer vorzuziehen, denn sie giebt grosse Mengen reinen I

Salzes mit leichter Miihe und lasst nur eine kleine Menge der Substanz zurl

folgenden Reinigung iibrig. Dagegen wiirde die Reindarstellung durch Kry-|

stallisation bei einem stark kupferhaltigen Silber viele getrennte Mengen und
Arbeiten veranlassen.

Was die Wahl des zu verarbeitenden Silbers betrifft, so ist das soge-l r

nannte bergfeine Silber vorzuziehen, w'elches zwar nicht chemisch rein ist,”

aber doch so rein, dass die erste Krystallisation einen blendend weissen Hol-

lenstein liefert und nur die erste, oder sogar die zweite Mutterlauge durch

einmaliges Schmelzen zu reinigen ist. Vielfach sind in den Apotheken die

kleinen hannoverschen Thaler zur Bereitung des Hollensteins verwendet

worden. Da diese aber nicht mehr geschlagen werden, so verschwinden sie

allmalig ganz aus dem Yerkehr, und zudem trug der Apotheker die Ab-

nutzung derselben als reinen Yerlust. Diese war gerade bei den genannten

Thalern am grossten, wreil sie als reines Silber weich sind. Das bergfeine

Silber ist aber nicht iiberall im Handel in so kleinen Stricken zu haben, als

sie fur das Bedurfnis? einer Apotheke passen. Der Apotheker kommt des-

halb meistens in die Dage, kupferhaltiges Werksilber oder Miinzen zu ver-

arbeiten. Beim Werksilber kann er sich nicht auf den angegebenen Gehalt I

verlassen, und wenn er sich vor Schaden hiiten will, so muss er den Silber-

1

gehalt selbst durch eine Analyse bestimmen. Dies geschieht am leichtesten

in der folgenden Art. Man schabe von dem Werkstiicke eine solche Menge
Spane herunter, dass sie mindestens 1 Grm. ausmachen. Ein Satz Gramm-
gewichte und eine Wage, welche Milligramme angiebt, ist hierbei nicht zu

entbehren. Man wage 1 Grm. Silberschabsel genau ab, lose es in einer klei-

nen Porcellanschale mit verdiinnter reiner Salpetersaure auf, und stelle dach

geschehener Losung ein Stuck reinen Kupferdraht hinein, lasse diesen unter

Anwendung von Warme so lange stehen, bis alles Silber metallisch ausge-

fallt ist. Die Ausfallung ist so vollstandig, dass Kochsalzlosung keine Spur
|

einer Ti’iibung mehr erzeugt. Man spiile den Kupferdraht ab, wasche das

dichte mefallische Silber mit destillirtem Wasser vollstandig aus, und wage

es getrocknet in demselben Schalchen oder auf einem Uhrglase. Man erhalt

den Silbergehalt in Grammen ausgedriickt, und die Milligramme sind 1 au-

sendtel des Gehaltes. Nach dieser Analyse kann man die Werkstiicke ohne _

Gefahr kaufen, indem man berechnet, dass 500 Grm. oder ein Pfund an W erth I

gleich 30 Thalern ist. Bei Anwendung neuer Vereinsmiinzen hat man zu be- H
achten, dass die Stiicke nicht abgenutzt sind. Man kann sich auf ihren

Gehalt ziemlich sicher verlassen. Die iilteren Thaler von 14 Stuck auf eine

feine Mark sind,. wenn sie nicht stark abgenutzt erscheinen, noch urn eine
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Kleinigkeit reicher an Silber als die neuen Vereinsthaler zu 30 Stuck per

. l Pfund reines Silber.

Die Verarbeitung von stark kupferhaltigem Silber zu Iiollenstein setzt

L iramer eine Reindarstellung des Silbers voraus, denn die in der vorigen

i Pharmacopoe angenommene Trennung durch Schmelzen ist bei grosserem

Kuplergehalt sehr unsicher und leicht zu Yerlusten Oder wiederholten Ope-

ratiouen fuhrend. Man kann nach zwei verscbiedenen Weisen sicb leicht

reines Silber verschaffen.

Man lose das kupferhaltige Silber in verdunnter Salpetersaure nach der

oben beschriebenen Methode auf, verdiinne mit dem doppelten Volurn destil-

lirten Wassers und fijtrire einmal in ein starkes Becherglas, welches man zur

Yorsicht in ein geriiumiges Porcellangefass stellt. Man hange dann reinen

.Kupferdraht oder Kupferblechabfalle in die Losung auf, wodurch alles Silber

nach einiger Zeit vollkommen, wie bei der beschriebenen Probe, gefallt wird.

Man probirt von Zeit zu Zeit mit einem Tropfen der Fliissigkeit, den man mit

einem Glasstabe auf ein Uhrglas bringt, in welchem sich ein Tropfen Kochsalz-

iosung befindet. Sobald keine Spur von weisslicher Triibung melir staltfindet,

die man fiber einem schwarzen Hintergrunde am deutlichsten wahrnimmt, so

-ist alles Silber gefallt. Zum Ueberfluss riihre man alles noch einmal um und
wiederhole die Prufung. Wenn die Probe nicht mehr anschlagt, wasche

man den Silberschwamm vollstiindig mit warmem destillirtem Wasser auf, und
benutze ihn dann, wie oben das ganze Silber zur Hollensteinbereitung. Man
hat nur die letzte Mutterlauge einmal zu schmelzen, um einen kleinen Riick-

halt von Kupfer auszuscheiden. Wenn die Fliissigkeit nicht viel freie Salpe-

tersaure enthielt, worauf man zu achten hat, so scheidet 1 Atom Kupfer

{81,68} genau 1 Atom Silber (108) aus. Nimmt man den Werth von Kupfer-

abschnitzeln zu 10 Sgr. per Pfund an, und den des Silbers zu 30 Thlr.

900 Sgr. an, so ist der Werth des verwendeten Kupfers aus den beiden

31 68 10
Yerhaltnissen -y~- X

.j^q
zusammengesetzt, oder 0,327 Proc. vom Werthe

'des Silbers. Um 1 Pfund Silber auszufallen, geniigen 147 Grm. Kupfer, welche
etwa 3 bis 4 Sgr. kosten. Man sieht also, dass der Aufwand an Kupfer im
1 Geldwerth ganz unbedeutend ist.

Eine andere Reindarstellung besteht in der Ausfallung des Silbers als

1 Clilorsilber und Reduction mittelst Zinks. Man lost und filtrirt die Losung
wie oben, dann fallt man sie vollstandig durch reine Salzsiiure bis in der

KFlussigkeit ein fernerer Zusatz keine Triibung mehr veranlasst, lasst vollstan-

idig absetzen und wascht die blaue Losung mit heissem destillirtem Wasser
•so lange aus, bis die Fliissigkeit weder von Ammoniak blau, noch von Schwe-
felwasserstoft braun gefarbt wird. Die Salzsiiure wirkt losender auf fremde

Niletalle (Blei, Antimon), als Kochsalz, und ist deshalb diesem vorzuziehen.
Das ausgewaschene Chlorsilber muss nun in Silber verwandelt werden.

Die Schmelzung mit kohlensaurem Natron hat den Nachtheil, eine Feuer-
operation zu sein, wobei man den Silberkonig theils zusammengeflossen, theils

noch in Gestalt kleiner Kornchen an denWanden des Tiegels hiingend findet,
and leicht \ erlust erleidet. Aus diesem Grunde ipt die nasse Reduction mit
Zink vorzuziehen. Man umwickelt einen Zinkkolben, der mit einem Silber-
draht in Verbindung gebracht ist, mit dichter Leinwand oder einer nassen
Blase, um die im Zink vorhandenen Metalle, Blei, Zinn, zusammenzuhalten,
setzt den Zinkkolben in den mit etwas Schwefelsaure angesauerton Ghlor-
silberbrei und biegt den Silberdraht so um, dass seine Spitze das Chlorsilber
beruhrt. Die Reduction fangt von der Spitze des Silberdrahtes an, wo das
weisse Chlorsilber eine graue Farbe und eine schwammige Consistenz an-
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nimmt. Diese Wirkung pflanzt sich bis auf das letzte Kornchen Chlorsilber,

was xnit dem ganzen Kucben in leitender Verbindung ist, fort und man er-

kennt sehr leicht, vvann die Zersetzung beendigt ist. Man hebt den Zink-
kolben aus, spritzt aussen etwa hangendeSilbertheilchen in das Gefass zuriick,

und wiischt nun den Silberschwamm erst rnit etwas Sehwefelsaure
,

urn gal- ji

vaniscb gefalltes Zink zu losen, dann zuletzt mit warmem destillirtem Wasser, f
bis jede Spur von Chlor in der Losung verschwunden ist, was mit salpeter-

saurem Silberoxyd gepriift wird. Das galvanisch reducirte Silber enthalt im-

mer noch Spuren von Chlor, welche sich bei der jetzt folgenden Auflosung
in Salpetersaure als Chlorsilber abscbeiden und eine einmalige Filtration noth-

wendig machen. Die Losung des feinvertheilten Silbers geht in der allmalig

zuzusetzenden Salpetersaure sehr leicht vor sich. Nach der Filtration kry-
|

stallisirt man einmal und benutzt die Krystalle, wie oben, zum Ausgiessen in

die Hollensteinform. Die leizte Mutterlauge kann man auch einmal schmelzen,

urn sie vollstandig zu reinigen.

Das Ausgiessen des Hollensteins geschieht in der Art, dass man das kry-

stallisirte Silberoxyd in einem kleinen Pfannchen von Porcellan, oderPlatina,

oder Feinsilber bei gelinder Warme zum Schmelzen bringt und dann in die

etwas erwarmte Hollensteinform ausgiesst. Halt man die Masse eine Zeit

lang bei gemiissigter Flamme im Flusse, so werden die Hollensteinstangelchen

fester und weniger zerbrechlich. Die Form besteht gewohnlich aus vergolde-

tem Messing oder Rothguss, und muss glanzend polirt sein. Man staubt sie

vortheilhaft mit feinem Talkpulver aus und klopft sie einmal verkehrt aus.

Die Stangelchen losen sich dann sehr leicht ab
,
ohne dass eine Spur Talk

von der geschmolzenen Masse aufgenommen wird. Yielfach misslingt das

Herausnehmen der ganzen Stangelchen wegen Fehler der Form, dass die Rin-

nen entweder nicht gerade, oder nicht gleichweit, oder nicht gleichmassig

auf die beiden Flatten der Form vertheilt sind. Ich babe in meiner phar-

maceutischen Technik (2. Aufl. S. 414) ein Yerfahren angegeben, die Rinnen

zu hobeln, wodurch sie eine fast mathematische Richligkeit erhalten, und kann

mich hier nur darauf beziehen. Das Einreiben der Form mit Oel oder Talg

ist zu vermeiden und durcli den Talk bestens ersetzt. Man arbeite iiber einem

grossen Porcellantellcr und vermeide moglichst jede Beruhrung der Stangel-

chen mit den Fingern oder anderen organischen Stofien. Hat man keinen

passenden Porcellanteller
,

so bcdecke man die Tiscliplatte mit einem Bogen

festen weissen Schreibpapiers, um Verluste zu vermeiden. Erst giesse man

die ganze Menge des Silbersalzes einmal durcli, ohne die Eingusse sogleieli

wieder in den Giesskcssel zu bringen, zuletzt vereinige man die Eingusse mit

dem Reste des Silbersalzes zu einem Gusse. Die letzten Kopfe, nebst dem in

dem Giessloffel hangen Gebliebenen lo^e man in destillirtem Wasser auf,
|

filtrire und verdampf'e zur stauhigen Trockne zur Receptur.

Die mehrmals umgegossenen Stiicke nelimen eine etwas grauliche karbe

an. Der blendend weisse, strahlig krystallinische Hollenstein ist sehr zerbrech'

lich und dadurch fiir den Cbirurgen unbequem. Es ist besser, ihm etwas

mehr Zahigkeit und Widerstandskraft zu geben. Dies erreicht man, wenn man

den Hollenstein eine Zeit lang bei gelindem Feuer geschmolzen halt und dann

erst in eine ziemlich heisse Form ausgiesst. Er verliert etwas an seiner

putzigen Weisse, gewinnt aber, ohne Verlust seiner Eigeuschaften als Heil-

mittel, an praktischer Brauchbarkeit. Viele Cbirurgen ziehen den grauen
|

Hollenstein aus Erfahrung vor.

Der Hollenstein, so wie das krystallisirte salpetersaure Silberoxyd, smd

wasserleer. Es kann daher fur das letztere in der Receptur schoncr Hollen-

stein in Losungen und Salben unbedenklieh dispensirt werden.
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Er beslelit aus 1 Atom Silberoxyd (116) und 1 Atom Salpetersaure (54).

I Atomgewickt 170. Sein specif. Gewicht ist 4,35. Er schmilzt ohne Gewichts-

j

verlust und gestelit beim Erkalten zu einer straliligen Masse. Er rothet in

Wasser gelost uicht Lackmus, schmeckt soharf metallisoh, zerfrisst organische

- Stoffe und schwarzt sie bei Einwirkung des Lichts.

Man bewahrt den Hollenstein in weithalsigen mit glasernen Stopfen ver-

sehenen Glasern in Asbest auf, um das Zerbrechen der Stiicke zu verhiiten.

'Sonst pflegte man ihn in Hirse, Flohsamen und anderen feinen Samen aufzu-

bewahren. Allein selbst zwischen diesen harten und trockenen Korpern fipdet

mit der Zeit eine chemische Wirkung Statt. I)ie Samen versilbern sich und

der Hollenstein wird grau. So wie er einmal mit organischen Korpern in

Beriihrung war, wird er allmalig zersetzt, besonders bei zutretendem Licbte.

Es findet ein wirkBcber Cementationsprocess statt, wodurch Silber reducirt

«V*ird. Man fasse die Stiickchen desbalb auch nur mit Pincetten an.

Die Priifung des Hollensteins kann folgende Punkte betreffen.

Kupfergehalt als Oxyd macht den Hollenstein schwarz, als Salz griin. Im
ersten Falle hinterlasst er beim Losen ein scbwarzes Pulver, was sich in ver-

diinnter warmer Schwefelsaure lost und dann die Reactionen auf Kupfersalze

zeigt. Gruner Hollenstein zeigt diese in Wasser gelost allein. Zusatz von
Ammoniak giebt die schnellste Antwort.

Ein Gehalt von Kalisalpeter lasst sich leicht in der Art entdecken, ’ dass

man mit Salzsaure im Ueberschuss fallt, filtrirt und eindampft, wo sich als-

dann ein salziger Rest von Chlorkalium als nicht fliichtig herausstellen wird.

Auch kann man eine kleine Menge des Praparats in einem Porcellantiegel

•schmelzen und kleine Mengen Zuckerpulver bis zur vollstandigen Zersetzung

zusetzen, wobei ein alkalisch reagirender Riickstand iibrig bleibt.

Salpetersaures Bleioxyd verrath sich schon durch die Schwerloslichkeit,

:dann durch die starke Reaction der verdiinnten Losung mit verdiinnter Schwe-
felsaure.

Salpetersaures Zinkoxyd findet man, wenn man das Silber mit Salzsaure

fallt und das Filtrat die Reactionen der Zinksalze zeigt,

Bei selbstbereitetem Hollenstein fallen diese Reactionen natiirlich weg,
indem der Gang der Arbeit vollkommene Sicherheit dagegen darbietet.

Die Pharmacopoe hat das Argentum nitricum crystallisation mit Recht
.ganz ausgelassen

,
indem man Hollenstein statt desselben nehmen kann. Fur

den Fall, dass man es zu bereiten babe, beachte man nur, es aus einem be-

reits einmal geschmolzenen Salze, und nicht einem solchen, Welches freie

-Saure enthalt, krystallisiren zu lassen. Letzteres bleibt immer feucht und
sauer. Man stelle sich zu diesem Zwecke ein feingeriebenes Pulver fur die

IReceptur vorrathig dar, indem das Abschneiden kleiner Mengen von ganzen
'Stangelchen eine missliche Arbeit ist, welche immer mit Verlust verbunden ist.

Argilla. Elicit.

Bolus alba. 2Bctpcr S3o(u^.

Sand und kohlensaurer Kalk dlirfen nicht dai'in enthalten sein.

Es muss von weisser Farbe sein.

last aller I’hon ist ein wasserhaltiges Silicat derThonerde nacli der For

-

mcl Al 2 0 3 -f- 2 Si02 + 2 aq. Hiiufig ist'er in der Natur gemengt mit kohlen-



138 Atropium sulphuricum.

saurem Kalk, Bittererde, Eisenoxydul, wodurch er die Eigenschaft erhalt, mit
Sauren zu brausen, oder mit Eisenoxydhydrat, Manganoxyd, wodurch er gelb,
roth und braun geiarbt erscheint, oder mit Quarz, Feldspath und Resten ande-
rer Mineralien. Wenn der Thon weiss von Farbe ist, und mit Sauren nicht
aufbraust, was er nicht thun soli, so ist er ganz und gar Thon und besteht
nicht maxima ex parte daraus. Der reine Thon schmilzt nicht im starksten

Essenfeuer. Mit Wasser lasst er sich zu einer plastischen Masse anmachen
und kneten; beim Erhitzen erhartet er immer mehr, je heisser er geworden
ist, bis zum Feuergeben am Stahl. Der Thon enthalt im Durchschnitt und
lufttrocken 39 Procent Thonerde, 47 Procent Kieselerde und 13— 14 Procent
Wasser.

Wozu er in der Pharmacie gebraucht wird, ist mir unbekannt.

9
Atropium sulphuricum. 0dnvefelfaure$ atropin.

Zarte, diinne, glanzende Prismen, luftbestandig, iu Wasser

und Alkohol leicht loslich; ein Theil in tausend Theilen Wasser

gelost schmeckt widerlich bitter und erweitert die Pupille.

An der Luft erhitzt darf es keinen Riickstand lassen.

Es ist sehr vorsichtig aufzubewahren.

Die Beschreibung der Pharmacopoe ist ausserst diirftig und giebt nicht

die geringste Sicherlieit, dass man iiberhaupt ein Atropinsalz in Handen habe.

Manche Strychnin- und Morpliiumsalze werden der Bedingung des bitteren

Geschmackes, der Luftbestandigkeit, der Yerbrennlichkeit, der Krystallform

anniihernd entsprechen, und dass man einen unbekannten Stoff sich ins Auge
traufeln soil, um die Wirkung auf die Regenbogenhaut wahrzunehmen, diirfte

wohl Niemand verlangen. Es beruht demnach die Aechtheit derWaare ganz

allein auf Treu und Glauben und dem Ansehen der Fabrik, welche das Pra-

parat liefert.

Das Atropin ist ein nicht fliicktiges Alkaloid, welches in alien Theilen der

Tollkirsche, Kraut, Wurzel und Samen enthalten ist, jedoch in sehr kleiner

Menge. Es ist auch im Stechapfelsamen enthalten, und wurde, aus dieser

Pflanze dargestellt, Datui’in genannt. Planta*) zeigte die vollkommene

tileichheit der Zusammensetzung und der Eigenschaften, so dass das Daturin

als eigenthiimlicher Stoff wegfallt. Die von Liebig ermittelte Zusammen-

setzung wurde auch von Planta bestatigt und fiihrt zu der Forrnel

C

34H40 NOfi
. I

Das reine Atropin ist nach Planta’s Yersuchen in 299 Theilen Wasser bei

gewohnlicher Temperatur loslich, in Weingeist fast in jedem Verhaltniss los-

lich
,

in Aether weniger leicht; Warme vermehrt die Losungskraft aller drei

Losungsmittel. Das Atropin schmilzt bei 90° C. zu einer klaren durchsich-

tigen, beim Erkalten briichigen Masse. Bei 140° C. wird es zum Theil unzer-

setzt verfluchtigt
,

das meiste jedoch zerstort. Auf dem Platinmesser liisst

sich die zuriickbleibende Kohle leicht einiischern. Das Atropin reagirt in

seiner wiisserigen Losung stark alkalisch und verbindet sich mit Sauren zu

neutralen Salzen
,

die man durch unmittelbares Sattigen desselben mit ver-

diinnten Sauren, in welchen es sich ausserst leicht lost, darstellt. Trotz der

mehrfachen Angaben, dass die Atropinsalze leicht krystallisiren ,
wollte es

Planta nicht gelingen
,
sie als solche zu erhalten.

Annal. d. Cbem. u. Pharm. Bd. LXX1V, S. 2,r>7.
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Kali, Ammoniak und kohlensaures Kali erzeugen nur bei grosser Con-

centration pulverige Niederschliige, die sicli im Ueberschuss des Reagenz leiclit

losen. Kohlensaures Ammoniak, doppeltkohlensaures Natron und phosphor-

saures Natron erzeugen keine Niederschliige. Die gewohnlichen Alkaloid-

tallungsmittel, wie Tannin, Quecksilberjodid, jodhaltiges Jodkalium und iihn-

liche geben auch mit Atropinsalzen Fallungen, von denen man zur Darstellung

Gebrauch gemacht hat. Die Darstellung der Atropinsalze ist nach der Phar-

macopoe dent Pharmaceuten erlassen und dies mit vollem Recht. Die kleine

Menge dieses Korpers, welche zur Anwendung kommt, liisst es als riithlicher

erscheinen, die Bereitung Wenigen zu iiberlassen, damit diese eine grossere

-Sicherheit in der Bereitung erlangen. Wollte man den 1500 Apotkekern

Preussens zumuthen, diesen Korper selbst darzustellen, so ist zu erwarten, dass

-sehr ungleiche Praparate zu Tage kontmen werden, ja dass solche daraus

hervorgehen, worin vielleicht nicht eine Spur Atropin enthalten ist. Bei

der Bereitung miissen die oben angefiihrten Eigenschaften des Atropins
,
ins-

ibesondere seine Loslickkeit in Wasser, im Auge gehalten werden. Man kann
es nicht, wie Chinin, Strychnin, mit Alkalien fallen und auswaschen, weil es

:im Wasser, besonders aber in einem Ueberschuss des Fallungsmittels loslich

ist. Ferner ist das Atropin eine leicht v.eranderliche Base, besonders in Lo-

-sungen, weshalb solche nicht vorrathig zu halten sind. Wiisserige Losungen
von krystallinischen Atropinsalzen langere Zeit aufbewahrt, lassen beim Ein-

dampfen hrnissartige Massen zuruck. Alle diese Eigenschaften miissen be-

lachtet werden.

Bouchardat fallte den concentrirten wasserigen Auszug des Krautes

mit jodhaltigem Jodkalium, zersetzte den Niederschlag mit Zink und Wasser,
•fallte das Zink mit kohlensaurem Kali und zog das Atropin mit Weingeist

aus, worin aber auch Jodkalium nicht ganz unloslich ist.

Aus der Wurzel gelingt die Arbeit leickter, weil 'mehr Atropin und we-
niger farbende Stoffe vorhanden sind. Das sehr umstandliche Verfahren von
iMein ist in den Annalen der Chemie und Pharmacie Bd.VI, S. 69 beschrieben.

Es lohnt nicht der Miihe, die vielen einzelnen Darstellungsmethoden ein-

zelner Forscher, die sick zum Theil nicht bewahrt gefunden haben, zum Theil
aber auch nicht von Andern gepruft wurden, hier aufzufuhren, da dock die

.grosse Zahl der Apotheker davon keinen Nutzen ziehen kann.
Interessant ist dasVerhalten der Atropinsalze zu Chlorgold, mit welchem

es einen citronengelben Niederschlag giebt, der nach einiger Ruhe eine kry-
•stalhnische Structur annimmt. M ein entdeckte diese ckarakteristische Reaction
;und Planta stellte die Zusammensetzung der Verbindung fest. Sie besteht
aus 1 Atom salzsaurem Atropin und 1 Atom Dreifach-Cblorgold.

Auro - Natrium chloratum. (5l)(orgolt>natvium-

Aurum inurwticum. Aurum muriuticuni natronatum. Chloretum
Anri cum Chloreto Nairn.

Nimrn: Heines Gold drei Theile, 3
Chlorwasser stoffsaure neun Theile, .... 9

Salpetersaure drei Theile, 3
destillirtes Wasser vier und zwanzig Theile, c24
Kochsalz fiinf Theile 5
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Giesse die Chlorwasserstoffsaure und die Salpetersaure auli
das Gold und erwarme sie, bis das Metall vollstandig aufgelosf
ist. Die Fliissigkeit wird in einem Porcellangefas.se im Wasser-

j

bade bis zur Consistenz eines dicken Syrups eingedampft. Erkaltet
erstarrt sie zu einer Salzmasse, die man in einer geniigenden
Menge destillirten Wassers lost; zu der filfcrirten Auflbsung setzt

man eine aus den oben angegebenen Mengen Wasser und Koch-
salz bereitete filtrirte Lbsung hinzu. Die Fliissigkeit wird im.

Dampf bade zur Trockne abgedampft und die riickstandige Masse
zerrieben.

Das Chlorgoldnatrium ist ein gelbes an der Luft feucht wer-
dendes und im Wasser vollkommen losliches Pulver.

Es ist in einem gut zu verschliessendcn Glase vorsichtig aufzube-
wahren.

Die Vorschrift ist genau die der vorigen Ausgabe, nur dass die Ein-
dampfung jetzt im Wasserbade geschehen soil, wahrend sie friiher „leni calore“
geschab, was icli im vorigen Commentar riigte. Die erste Eindampfung findet

statt, um die uberschussige Salzsaure leichter zu verfluchtigen
,

als dies nach
dem Zusatz des Kochsalzes geschiebt. Die Filtration des Cblorgoldes ist

eigentlich nicht immer nothwendig, wenn die Losung klar ist, was sie bei

einiger Sorgfalt sein muss; denn die Sauren und das Gold konnen keine
mecbanische Unreinigkeiten entbalten. Die Arbeit wird durcb Yermeidung
der Filtration viel einfacher: es wird ein Gefass weniger benetzt und das

Aussiisswasser braucbt nicbt wieder verdampft zu werden. Flat man Ducaten
angewendet, welche eine kleine Menge Silber als Chlorsilber ausscheiden, so

muss allerdings die Filtration stattfinden, aber nicbt bei Anwendung von
selbstbereitetem pulverformigen Gold.

Wenn Gold mit Salpetersaure und Salzsaure zusammenkommt, so entstebt

sogar scbon in der Kalte Cblorgold, wahrend die gemischten Sauren allein

sogleicb kein Chlor entwickeln. Durcb Erwarmung geschiebt dies jedoch

reichlich. Man lasse die Erwarmung deshalb gelinde sein und lange dauern,

damit kein Cblor als Gas entwickelt werde und verloren gehe, sondern sich

alles mit dem Gold verbinde. Die sich bildende Verbindung ist Dreifach-

cblorgold (AuC13 = 199 -f- 106,3 = 305,3) in Salzsaure aufgelost. Dampft
man sie allein im Wasserbade obne Biihren ab, so gestebt sie nacb dem Er-

kalten zu einer rubinrothen langstrahligen Krystallmasse, die sich vollkommen

in Wasser losen lasst. Bei zu starker Erhitzung bildet sich Einfachchlorgold,

und bei noch grosserer metalliscbes Gold schwammartig zusammenbangend.

Das Chlorgold bildet mit Kochsalz eine krystallinische Verbindung, wenn

man beide zusammen im richtigen Verhaltnisse verdampft und krystallisiren

lasst. Dieselbe bestebt aus 1 Atom Kochsalz und 1 Atom Dreifachchlorgold, |

hat also die F’ormel NaCl -|- Au Cl3 und das Atomgewicht 58,6 -|- 305,2

= 363,8.

Das Chloi’gold betragt demnacb an Gewicbt mebr als das Funl'fache vom
|

Chlornatrium
;
in der Yorschrift der Pharmacopoe kommen auf 4,6 Chlorgold,

welche den 3 Tbeilen Gold entsprechen, 5 Kochsalz. Das F’raparat ist dem-

nach nicht die reine krystallinische Chlorgoldnatriumverbindung, sondern

diese mit einem Ueberschuss von Kochsalz. Dieser ist als zweekmassig anzu-
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I

|. eheu, weil er die Zersetzbarkeit des Chlorgoldes wahrend des Abdampfens

s md die Zerfliesslichkeit beim Aufbewahren vermindert. Das Kocbsalz ist ein

l erdiiimuiigsmittel des theuren und wirksamen Goldpraparates, und verrichtet

lieselben Dienste, wie der Zucker bei Morphium und Calomel in der Dispen-

ation. Das Chlorgoldnatriuin darf mit keinen organischen Korpern in Be-

•iihruug gebraeht werden, indem es von denselben zersetzt wird und dieselben

tacli und nach vergoldet. Aus diesem Grunde muss das Gefass mit einem

.
jhlsernen Stopfen verschlossen sein. Ist dieser nicht recht dicht, so kann

Jtaub, der auf das Gefass fallt, das Salz zersetzen und zuletzt das ganze Ge-

ass mit einer Goldsclpckt iiberziehen. Gegen diese Ereignisse schiitzt man
ick durch gut schliessende Stopsel und dadurck, dass man das Glas nock

inmal in einem anderen Gefasse gegen Staub sckiitzt.

Die wichtigste Priifung dieses Salzes kann nur auf seinen Gekalt an Gold

.jeschehen, da es durck den kohen Preis dieses Metalles leiclit zu einem zu

tarken Zusatze von Kocksalz verleitet. Um diese Priifung auszufiikren, gliike

nan eine abgewogene Menge des Salzes in einem Porcellantiegelcken, nothi-

rgen falls in einer Salbenkruke aus achtem Porcellan, wasclie die erkaltete

tfasse mit destillirtem Wasser aus und wage das zuruckbleibende Gold. Es

nuss nack seiner Bereitung 60 Gran Gold auf 191 Gran des Ganzen entkalten.

Als Gold wendet man gewoknlich die kolliindiscken und osterreichiseken

ogenannten Kremnitzer Ducaten an. Sie entkalten neben dem Golde

r ine Spur Silber, welckes bei der Auflosung in Konigswasser als Clilorsilber

s ich ausscheidet. Um es zu entfernen, ist die Filtration vorgesckrieben

n vorden.

Wenn man keine Ducaten haben kann, sondern nur kupferkaltiges Werk-

f'old, alte Kinge, Uhrgehause und dergleicken, so muss man erst das Gold

Aaraus rein darstellen. Man lose das Werkgold’ in Konigswasser auf, ver-

llunne und filtrire, wodurck Unreinigkeiten, Cklorsilber entfernt werden. Nun
:-jereite man eine Auflosung von Eisenvitriol, versetze sie mit freier Salzsaure

;ind filtrire sie.

Nackdem sie in einem passenden Gefasse (Kolben, Abdampfsckale) stai'k

: 2rwarmt ist, giesse man die Goldlosung hinein. Die Zersetzung findet augen-

jk'cklick statt, und metallisches Gold setzt sich zu Boden.

Dasselbe lasst sich wegen seines koken specifischen Gewicktes leickt aus-

^waschen. Nachdem alle Spuren loslicker Substanzen mit destillirtem Wasser
•entfernt sind, digerire man es nock eine Zeit lang mit reiner starker Salz-

aaure und wascke diese ebenfalls weg.

Man fuhrt diese Reindarstellung des Goldes gewoknlick nur dann aus,

wenn man dasselbe unmittelbar zum Praparate dieses Artikels gebrauchen
'Will. Um das Gewicht desselben zu ermitteln, sammle man es auf zwei in

einander gesteckten gleich schweren Filtern, wasche ab, troclme, und lege

da.s leere aussere Filter auf die entgegengesetzte Sckale der Wage. Man be-

stimmt alsdann leickt, was das innere Filtrum mehr wiegt. Das Pulver lose

man in Konigswasser auf, und filtrire, wenn es notkig ist, durck dasselbe

Filtrum.

Aiirum foliatum. $8lattgolt>.

Es sei von anderen Metalien mbglichst frei.

Diese Furcht ist unbegriindet. Wenn das Blattgold uberbaupt Gold ist,

-o ist es auch reines Gold, denn der Fabrikant kann unreines Gold nicht so
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breit ausschlagen als reines. Dagegen kommt im Handel ein falsches Blati
gold vor, was keine Spur Gold enthiilt. Man erkennt es leiclit an seine-

hellgelben etwas messingartigen Farbe, und an seiner Loslichkeit in Sal
petersaure, rait welcber es eine blaue Losung bildet.

Balsamum Copaivae. (Sopawabalfam.

Verscbiedene Arten der Gattung Copaifera. Caesalpinien

Decandotte X, 1, L.

Stark riecbend, durcbsicbtig, gelblicb, spaterbin braunlicLi

von Consistenz eines fetten Oeles und von bitterlicliem
,
etwa

scbarfem Gescbmack. Vorsicbtig erbitzt darf es nicht nacb Ten
pentinol riecben und muss ein zerreibliches Harz hinterlassen.

Der Copaivabalsam stammt von mehreren Arten des Genus Copaifera ab
der multijuga, hrjuga. Langsdorfii, eoriacea, oblongifolia, cordifolia und an
deren. Man macht tiefe Einschnitte in den Stamm, aus denen der Balsan
ausfliesst. Die Einschnitte werden mit Wachs oder Thon verklebt. Der Bal
sam war friiher viel consistenter als der jetztim Handel vorkommende, wahr
scheinlich weil er weniger gegen die Verdunstung des iitkerischen Oels geschiitz.

wurde. Er hat ein specif. Gewicht von 0,95 bis 0,97. Zwischen den Fingeri

zieht der alte leicht Faden. Er besteht wesentlich aus sprodem krystallisir

baren Harze, welches im atherischen Oele aufgelost ist. Durch Destillatioi

aus der Blase im Wasser, und nicht im Dampfstrom allein, wird das atherische

Oel iibergezogen. Man erhalt zwischen 45 bis 58, sogar bis 60 Proc. Es ha

ein specif. Gewicht von 0,88, und dieses steigt bei schlechter Aufbewahrung
und eintretender Yerharzung. Es besitzt den Geruch des Balsams allein. Die

bei der Destination zuriickbleibenden Harze lassen sich durch verschiedene

Losungsmittel in ungleichartige Harze zerlegen. Die Kenntniss der Eigen-

schaften derselben ist weniger interessant, und kann in den Lehrbiichern dei

Chemie nachgesehen werden. Das atherische Oel ist im Wasser wie andere

atherische Oele loslich, und theilt ihm seinen Geruch und Geschmack mit

Dasselbe thut auch der naturliche Balsam wegen seines Gehaltes an Oel.

Der Copaivabalsam ist vielfach Verfalschungen unterworfen gewesen, und

zwar wurde er mit fetten Oelen versetzt. Der reine Copaivabalsam lost sich

in % Aetzammonialc vollkommen klar auf, der olhaltige bildet damit ein

weisses Liniment, welches in der Ruhe durch Schichtung klar wird. Der reine

hinterlasst, mit Wasser in einem offenen Gefasse 5 bis 6 Stunden lang gekocht;

ein bruchiges sprodesHarz, der mit Oel versetzte ein zahe und weich bleiben-

des; diese Angabe wird von Anderen in Zweifel gezogen. Fruher gab man
die Loslichkeit in starkem Weingeiste als ein Kennzeichen der Aecbtheit an,

wahrend der mit Oel verfalschte dies ungelost zuriickliess. Da aber das

atherische Oel des Balsams selbst viel schwerer in Weingeist loslich ist, als

die Plarze des Balsams, so ist auch der neuere an atherischem Oel viel reichere

Balsam ebenfalls schwieriger in Weingeist loslich, und man kann diese Proben

nur mit grosser Vorsicht anwenden, und muss ihren Aussprueh immer nodi

durch andere Yersuche bestixrken.

Ein Zusatz von Terpentin und Terpentinol giebt sich theils durch den

(jeruch zu erkennen, der erstere auch durch vermehrte Cousistenz.
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Der Copaivabalsam verbindet sich leicbt rait Salzbasen. Vermischt man

Theile Balsam und 1 Tkeil Aetzkalilauge, so entsteht eine vollstiindige Ver-

indung und man erlialt eine klare Fliissigkeit. Bei vermehrtem Zusatz von

ialiflussigkeit entsteht Trubung, indem die Yerbindung des Balsams mitAetz-

ab in Aetzlauge unloslick ist.

Balsamum Nucistae. 3Ku6cdtbalfam.

Nitam: Gelbes Wacbs einen Theil, 1

Provencerol zwei Theile, 2

Muscatsamenolsechs Theile b

Sie sollen geschmolzen, die geschmolzene und colirte Masse

: i Papierkapseln gegossen und nach dem Erkalten zerschnitten

rrerden.

Der Muscatbalsam muss von pomeranzengelber Farbe und

•ewurzhaftem Geruch sein.

Ueber die Bereitung dieses Mittels ist kaum etwas zu sagen. Man sckmelze

Me Ingredienzen im Wasserbade und colire, wenn die Masse triib oder unrein

•ein sollte
,
durcb etwas Werg, was auf einem keissen eisernen Loffel ausge-

reitet ist, unmittelbar in die Papierkapseln. Es ist nothwendig, dass die

'latte, auf welcker die Papierkapseln steben, horizontal sei. l)a diese Arbeit

i es Ausgiessens sekr oft im Laboratorium vorkommt, wie bei Emplastrum
' uscum, Unguentum Hydrargyri citrinum

,
Lippenpomade, Talg und anderen,

o ist es derMiihe werth, sich eine zweckmassige Vorrichtung zu dieser Arbeit

ca verschaften, und damit das Laboratorium auszustatten. Man lasse sich ein

•;arkes viereckiges Brett aus Eiclienkolz von zwei Fuss im Gevierten und iy
2

nds 2 Zoll dick machen, welches besondeps ganz eben und gerade ist. Man
imgebe es rund um mit angesckraubten Leisten, welche fiber die Ebene der

[ afel um l

/2 bis 3
/4 Zoll hervorragen. An die untere Flacke der Tafel befe-

_ige man drei kleine hervorragende Brettchen moglichst im Dreiecke. Durch

Fig. 28.

Ausgleasbrett.

odes dieser Brettchen lasse man eine holzerne Schraube machen. Mit diesen
lrei Stellschrauben kann man die Platte auf jeder Ebene ulit Hulfe des Bloi-
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lothes horizontal stellen. Man setze clas Bleiloth zuerst mitten auf die Tafel
in der einen Richtung, wie etwa in der Zeichnung angedeutet ist, und bringet
den Faden genau auf den senkrechten Strich, indem man die Schraube linksi

senkt oder hebt. Wenn das Loth in der Lage einsteht, so stelle man es senk-

recht auf diese Richtung in die punktirte Linie a b, und bewirke auch jetzt

das Einstehen des Lothes, indem man eine der beiden anderen Schraubeni

dreht. Stelit das Loth in diesen beiden Lagen horizontal, so muss es auch in

jeder anderen so stehen, vorausgesetzt, dass die Tafel selbst gerade und eben
ist. Alle auf diese Tafel ausgegossene Flussigkeiten bilden an jeder Stelle

eine gleich hohe Fliissiglceitsschicht.

Wer im Laboratorium etwas mehr anzuwenden geneigt ist, lasse sich

eine ebene Steinplatte aus Marmor oder einem anderen dichten Steine anfer-

tigen und horizontal aufstellen. Sie dient auch zum Ausrollen der Pflaster

und als Tisch bei anderen Gelegenheiten.

" tCi
•

Balsamum Peruvianum. ^}eru * SBalfatn.

Balsamum indicum nigrum, ©dnravjcv inbtfdjcr 23alfam.

Verschiedene Arten der Gattimg Myroxylon. Papilionaceen L
X, 1, L.

Ziemlich dickfliissig, nicht austrocknend
,
schwarzbraun

,
in

Tropfen durchscheinend und von vanilleartigem Geruch.

Er sei weder mit einem fetten oder atherischen Oel, noch

mifc irgend einem andern Balsam verfalsclit.

Man glaubt, dass der schwarze indische Balsam durch eine Art Schwelung

oder trockene Destination aus der Rinde des Stammes und den Aesten der

genannten Baume bereitet werde. Er wird in Topfen von birnformiger Ge-

stalt, jetzt auch haufig in blechernen, viereckigen Gefassen versendet. Bleibt

der Balsam langere Zeit der Ruhe iiberlassen, so scheidet sich haufig Wasser

oben auf, welches Zimmtsaure aufgelost enthiilt. Dieser Wassergehalt, so wie

die dunkle an Theer erinnernde Farbe sprechen am meisteu fiir die trockene

Destination, im Gegensatze zu der Ansichl*), dass er durch Auskochen bereitet

wurde, wofiir aber andererseits der Umstand spricht, dass der Balsam selbst

nicht destillirbar ist und auch keine bemerkbareMengen mit Wasser abdestil-

lirbarer Substanzen enthalt**). Der Perubalsam besitzt die Dicke des Syrups,

und wird durch das Alter nicht dicker. Er ist braunschwarz und undurch-

sichtig, am Rande und zwischen Glasplatten aber vollkommen durchsichtig.

Der Geruch ist sehr angenehm, vanillenartig, auf Kohlen selir stark werdend.

Er wird meistens seines Geruches, dann auch seiner reizenden Eigenschaften

wegen gebraucht. Der Geschmack ist mild, spater im Schlunde kratzend,

scliarf gewurzhaft. Er lasst sich zwischen den Fingern nicht zu Faden ziehen

und klebt nicht. Die Mutterpflanze gehort zur Decandna, Monogynia des

Linne’schen Systems, und wachst in Peru, Mexico und anderen Iheileu von

Sudamerika. Ueber die chemische Constitution des Perubalsams war man

lange im Irrthum. Er enthalt keine leichtfliichtige, fiir sich oder mit Wasser

*) Arehiv d. Phann. Bd. CLV, S. 378.

**) Vgl. Martins in Buchner’s nenem Repertoriutn der Pharmacie L 1'>
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destillirbnre Substanzen. Die Aebnlichkeit seines Geruches mit der Benzoo

verleitete zu der Ansicht, dass er Benzoesiiure enthielte. Durcb die Unter-

suohungen von Fremy, welche durcb jene von Plantain our bestiitigt wur-

den, ergab sicb, dass man bedeutende Mengen Zimmtsaure aus ihm erhalt,

d. b. jene eigentliiimliche Saure, in welche sicb das Zimmtol durcb fortge-

setzte Einwirkung des Sauerstofl's verwandelt, und die man ebenfalls lange

fur Benzoesaure hielt.

Wenn man den Perubalsam mit nicbt zu vielAetzkali behandelt, so scbei-

det sicb ein gelbes oder gelbbraunes Oel auf der Oberfliiche ab, welches man
Perubalsamol nennt. Fremy siebt es als eine einfacbe organisch-chemisclie

Substanz an und nennt es Cinnamein. Es ist sehr schweffliichtig und nicht

ohne Zersetzung destillirbar. Dieser den fetten Korpern sehr nabe stebende

StofF verwandelt sich mit Alkalien gekocbt in Zimmtsiiure und, wie bei der

Yerseifung der Fette, in einen neutralen, welcher Peruvin genannt wurde.

Lost man das Perubalsamol in einer weingeistigen Losung von Aetzkali, er-

warmt gelinde, dampft dann zur Trockenbeit ab, lost die Masse in siedend

heissem Wasser und setzt Salzsaure im Ueberschuss zu, so krystallisirt, die

Zimmtsaure nacb dem Erkalten. Man reinigt sie durcb wiederbolte Krystal-

lisation. Sie ist schwerer loslich als Benzoesaure, ziemlicb hart und lasst sicb

leicbt als Pulver darstellen. Sie bat eine andere Zusammensetzung als die

Benzoesaure.

Das specif. Gewicht des Perubalsams ist 1,15 bis 1,16. Er soli mit Benzoe,

Copaivabalsam und Asphalt verfalscht vorkommen. Diese Verfalscbungen sijid

schwer durcb cbemische Hiilfe zu ermitteln. 1000 Tbeile Balsam sollen 75

Theile Kali carbonicum sattigen.

Bismuthum hydrico - nitricum.

3kftfd) * fntpetcvfaurc§

Bismutlmm nitricum praecipitatum. Magisterium Bismuthi.

Subnitras bismuthicus.

Nimm: Reine Salpetersaure neun Tlieile, .... 9

groblich gepulvertes, arsenikfreies Wis-
muthzweiTheile 2

Giesse die Salpetersaure in einen Kolben, schiitte das Wis-
mutli allmalig dazu und unterstiitze zuletzt die Einwirkung des-

•selben auf die Salpetersaure durcb Erwarmen. Hort diese auf,

so setzt man zu der Losung die Halfte ilires Gewichts an destil-

l i r t em Wasser zu
,

liisst absetzen
,
decantirt und dampft zur

Krystallisation ab. Die Krystalle werden sorgfaltig zerrieben,

ein Theil derselben mit vier Theilen destillirtem Wasser
.gemischt, und diese Mischung wird in ein Gefass, das ein und
zwanzig Theile heisses destillirtes Wasser enthalt,

-gegossen und damit gut urngeruhrt. Den dadurch entsfandenen
Niederscldag trenne nacli dem Erkalten sofort durch Filtration,

Mohr, Commenfar. i/i
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wasche ihn nicL t zu stark aus und trockne ihn unter Vermeidung
\

von Warme.
Es muss vollkommen weiss sein und darf kein Arsenik enthalten.

Es ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Die Bereitung ist wesentlieh dieselbe, wie in der vorigen Auflage der
Pkarmacopoe und zweckentsprechend. Die Pharmacopoe schliesst mit Recht
die Gegenwart von Arsenik aus, und es muss deshalb vor der Bereitung die

Reinheit des Metalls von Arsenik constatirt werden. Man kann das Arsenik
leicbt durch einen Rostprocess an seinem Gerucbe erkennen. In eine kleine

Grube einer Holzkohle bringt man ein erbsengrosses Stuck Wismuth und
bringt es mit der Spitzflamme, wozu aucb eine Weingeistfiamme anwendbar,
mit Iiiilfe des Lothrohrs ins Treiben und bringt dann die rauchende Probe
unter die Nase. Der Knoblaucligeruch verrath das Arsenik sehr genau.

Schmilzt man Wismuth mit der doppelten Menge reinen Zinkes zusam-

men, so entwickelt das arsenikhaltige mit verdiinnten Sauren Arsenikwasser-

stoffgas, welches man nach Art der Marsh’schen Arsenikprobe erkennt.

Die angeziindete Wasserstoffflamme befleckt reines Porcellan mit glanzenden

Arsenikflecken, oder durch eine erhitzte Glasrolire getrieben setzt es metal-

lisches Arsenik hinter der erhitzten Stelle ab. Auf nassem Wege lassen sich

Wismuth und Arsenik durch Schwefelammonium trennen. Das Filtrat giebt

mit Salzsaure versetzt einen Niederschlag von Schwefelarsenik, wenn das

Metall damit verunreinigt war. Die vorige Ausgabe hatte zugleich die Me-
thode der Reinigung des Wismuths von Arsenik aufgenommen, die vorliegende

Ausgabe hat sie zweckinassig weggelassen; denn da in dem Praparat kein

Arsenik enthalten sein darf, so ist es Sache des Apothekers sich dagegen zu

schutzen. Es giebt zwei Methoden kleine Mengen Arsenik aus dem Wismuth

zu entfernen
,

einmal durch Schmelzen mit Schwefelnatrium
,
dann durch

Schmelzen mit Salpeter. Becker hat bei einer Priifung der Reinigung mit

Schwefelnatrium keinen Erfolg bemerkt, wohl aber vom Salpeter einen sehr

vollstandigen. Dadurch werden zugleich die letzten Spuren von Schwefel-

wismuth oxj^dirt, welche beim Auflosen leicht schwarze Flecken bilden. Man
schmelzt das Wismuth in einem kleinen hessischen Tiegel in Kolilenfeuer bei

gelinder Hitze ein, giebt den Salpeter darauf und bewegt die geschmolzenen

Massen mit dem Kopf einer irdenen Tabackspfeife durch Eintauchen und Aus-

ziehen und auch durch Quirlen. Ohne Bewegung kann die Schmelzung sehr

lange dauern, ohne den entsprechenden Erfolg zu haben. Gliihen ist nicht

nothwendig. Man kann den Inhalt des Tiegels ausgiessen und zu demselben

Zwecke sogleich noch einigemal gebrauchen. Das gereinigte Wismuthmetall

wird zu einem groben Pulver gestossen und jiaeh Vorschrift in der ofhcinellen

Salpetersaure gelost. Durch die vorgeschriebene Yerdiinnung mit der Halfte l|

Wasser wird die Einwirkung der Salpetersaure wieder in Gang gesetzt. Das

salpetersaure Wismuthoxyd ist in starker Salpetersaure wenig loslich und das

Metall wird von rauchender Salpetersaure von 1,54 specif. Gewicht gar nicht

angegriffen. Die Yerdiinnung hat zugleich den Vortheil, die Fliissigkeit zu

vermehren, wodurch man vollstandiger abgiessen kann. Eine Filtration ist

nicht nothig und wiirde, da ein Auswaschen nicht stattfinden kann, zu Yer-

lusten fiiliren. Die Losung kann in einem Kolben im Sandbade, oder in

einer mit Stiel und gutem Ausguss versehenen tiefen Porcellanschale ge-

schehen.

Das Metall darf nicht im grossen Ueberschuss zugesetzt werden, sondern

in kleinen Mengen, wenn die letzten Theilchen desselben im Begriffe sind,
]
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sich aufzulosen. Becker widerrath jedes Filtriren und Krystallisiren. Das

erste soli die Niederschlage schmutzig macken, uud das Krystallisiren keinen

besonderen Nutzen fiir die Ausbeute, und fiir die rechte Mischung gar keinen

darbieten. Nachdem die Saure in der Kalte gesattigt ist, giesst man die

Losung ab, und verwendet sie obne Weiteres zur Fallung. Das Fallen des

'Salzes muss sogleicb mit der ricbtigen Menge Wasser gescbeben. Diese ist

abhangig von der Menge der in der Losung entbaltenen Saure, aber nicht

von dem Wismutbgebalt. Nacb Becker sind auf 1 Theil wasserleere Saure

in der Salpetersaure 70 Theile Wasser zu nebmen; und berechnet man dies

auf die verdiinnten Sauren, so sind fiir 1 Unze Salpetersaure von 1,30 specif.

Gewicbt 30 Unzen Wasser, bei 1,25 specif. Gewicbt 25 Unzen Wasser, und bei

1,20 specif. Gewicht 20 Unzen Wasser zu nehmen. Da aber bei der Auf-

ldsung des Metalls ein Tbeil Saure zerstort worden ist, so bat man von der

angewendeten Saure ungefakr ein Yiertel in Abzug zu bringen und von dem
Reste je nacb dem specif. Gewicbt der Saure das angegebene Multiplum

Wasser zu nebmen.
Wir wollen nun auf den tbeoretiscben Tbeil der bei der Fallung vorkorn-

menden Erscbeinungen naber eingeben.

Das krystallisirte salpetersaure Wismutboxyd erscbeint in scbiefen 8 sei-

tigen Saulen. Die Krystalle zerf'allen beim Siedepunkte des Wassers in

einen festen und einen fliissigen Tbeil, der beim Erkalten rascb erstarrt. Sie

entwickeln bei der Destination wasserbaltende Salpetersaure, lassen zuerst das

basische Salz, dann bei scbwacbem Rotkgliiken reines Wismutboxyd. Das
•irystallisirte Salz bat die Formel Bi0 3 -f- 3 N 05 -j- 9 Aq.; es ist als das neu-

irale Salz zu betracbten, insofern die Saure fimfmal so viel Sauerstoff entbalt,

als die damit verbundene Menge Basis. Die Wirkung auf Lackmuspapier kann
hier nicbt maassgebend sein, da selbst die basiscben Salze sauer reagiren.

Dieses neutrale Salz, was nacb Gmelin’s Nomenclatur das dreifach-

i- saure beisst, weil es drei Atome Saure entbalten muss, kann in flussiger Form
nicbt anders als mit Hulfe einer gewissen Menge freier Saure besteben. Je
mebr Wasser binzukommt, desto mebr Saure muss aucb vorbanden sein,

wenn keine Fallung statt.finden soil. Ist die Losung gesattigt, das beisst

aur so viel Saure binzugesetzt, um die Fallung zu verbindern, so lasst sie sich

nicht weiter verdiinnen, obne dass ein Niederschlag entsteht. Es schlagt sich

sin basiscbes Salz nieder, und freie Saure tritt in Losung, so dass in dem
etwa abfiltrirten Tbeile immer das ricbtige Yerbaltniss zwiscben Saure, Was-
eer und Salzgehalt besteht. Durcb jeden ferneren Zusatz von Wasser findet

wieder eine Ausscheidung statt, und es stellt sich ein neues Gleicbgewicht

aer. Erst nachdem scbon viel Wasser zugesetzt ist, werden die Niederschlage
icbwacher und horen endlicb ganz auf. Der Zeitpunlct, wo dieses stattfindet,

aangt von der Temperatur des Wassers ab; bei Anwendung sehr warmen
Wassers andern sich auch die Mischungen der Niederschlage. Eine Fliissig-

<eit, die kalt verdiinnt keine Triibung mebr zeigt, giebt, wenn man sie stark

irwarmt, noch einen Niederschlag. Da kein saures salpetersaures Wismutb-
5xyd sich darstellen lasst, so muss man die durch Wasser veranlassten Fal-

ungen als ein Zerfallen in ein basiscbes Salz und freie Siiure betracbten,

vobei der noch nicht gefallte Tbeil als unveriindert anzusehen ist.

Ueber die Natur der unter verscbiedenen Umstiinden entstandenenNieder-
ichlage sind in neuerer Zeit zwei umfangreiche Untersuchungen von Becker *)

[

md Janssen**) bekannt geworden. Sie bietcn fiir die reine Chemie ein

*) Archiv der Pliarm. Ganze Folge. Bd. CV, S. 1 and T29; Bd. CXXIX, S. 1.

**) Ebendas. Bd.CXVU,S. 1 und 129; Bd. CXX VII, S. 241
;
Bd. CXXVIII, S. 1.

10 *
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grosseres Iuteresse dar, als fur die Pharmacie, and inebesondere ist fur die .]
Praxis der Darstellung kaum etwas Neues daraus hervorgegangen. Die zahl -

1

reichen von Janssen ausgefiihrten Analysen zeigen, dass der Gelialt der in
sehr verschiedener Art dargestellten Niederschlage ungemein aknlick ist, und

;

im Durchschnitt 79y2 bis 80 Proc. Wismutlioxyd enthalten. Dabei ist es er-j|

laubt, iiber die absolute Ricktigkeit der Zalilen einige Scrupel zu liegen, da J

die Analysen sammtlick keine Controle zulassen, weil der dritte Bestandtheil, J

das Wasser, aus dein Yerlust. gel'unden wurde, und nothwendig die Summen ll

alter Fehler sicb auf diesen Korper conoentriren. Ueber die medicinische
Wirksamkeit dieser verscbiedenen Yerbindungen existiren gar keine Versucbe,

|

und da man mit Bestimmtheit annebmen kann, dass sehr viele ungleichefl

Mcigisteria Bismuthi bis jetzt in den Apotkeken und mit ziemlich gleichem d

Erfolge dispensirt worden sind, so mochte wohl anzunehmen sein, dass alle 8

diese basiscben Niederscblage gleich anwendbar in derHeilkunst seien. Wenn I

man nun seine Bemiihungen auf Erlangung eines gleicbartigen Praparatesj

schon der ausseren Consistenz und Farbe wegen richten muss, so ist es dochl
sehr beruhigend, zu wissen, dass, wenn man aucb einen Febltritt tbue, man

|

nocli nicht gleich in eine Grube falle. Alle diese basiscben Niederscblage
|

zeigen sehr ahnliche Verhaltnisse; keiner ist besonders unloslicb oder leicbtj

loslich, alle losen sicb in Siiuren auf, und es kann demnach der Unterscbied

in der Zusammensetzung von 1 bis iy2 Proc. an Wismutlioxyd, oder von

einigen Procenten im Wassergehalt nicbt als besonders erbeblicb erscheinen.

Es ist desbalb auch ganz unbegriindet, wenn man einen bestimmten der vie-

len Niederscblage als das achte Magisterium Bismuthi bezeichnen will. EsI

sind alle keine Meisterstiicke, sondern sehr leicht darzustellende Korper.

Dasjenige basiscbe Salz, welches unmittelbar beim Zusammentreffen vonl

Iheutralem Nitrat und Wasser in der Kalte gebildet und ausgeschieden -

wird, ist, nach Becker (a. a. 0. S. 40), sowobl seiner ausseren Form und sei- a

nem Verhalten nach, als aucb hinsicbtlich seiner Zusammensetzung, immer

eines und dasselbe, mag das neutrale Nitrat im krystallisirten Zustande -

oder in den sauersten Auflosungen verwandt werden, mag man das Wasser »

zu der Aufiosung oder umgekebrt letztere ins Wasser giessen, mag man viel

oder wenig Wasser nehmen. Aucb das ist sehr beruhigend. Das so darge-

stellte Salz bestebt aus 1 Atom Wismutlioxyd, 1 Atom Salpetersaure und 2 •

Atomen Wasser. Es ist also ein dreifacb basiscbes oder einfacb saures Salz, •:

weil der Sauerstoff des Oxyds s
/5 statt y6 von dem der Saure betragt. Dieses t

Salz verliert bei 80°R. ein Atom Wasser und bestebt dann aus gleichen Ato- i

men Oxyd, Saure und Wasser. Dieses ganze Atom Wasser andert jedocb den

Gehalt an Oxyd nur um 2ya Proc.

Wenn aber das fallende Wasser sauer und kalt ist, so bildet sicb, nach i,

Becker, diejenige Verbindung, welcbe als Magisterium Bismuthi schon lunge 1

im Arzneischatze bekannt gewesen sein soil. Nun ist mir durcbaus unbekannt, It.

in welcber Vorscbrift das Wismutbweiss mit einem mit Salpetersaure ange-
p

sauertem Wasser gefallt werden sollte, sondern es wurde die allerdings sehr •

saure Wismutblosung mit kaltem Wasser gefallt. Nach der obigen Aeusserung .

von Becker hatte aber darnacb jene erste Verbindung entstehen sollen, und

es ist kaum zu erklaren, wie der Umstand, ob die freie Salpetersaure im

Wasser oder in der Wismuthlosung vorbanden sei, eine solclie Aenderung in

der Erscheinung hervorrufen konne. Der durch Wasser allein entstandene

an fangs kiiseartige Niederschlag verwandelt sicb bald in perlmutterahnlicke B

Scbuppen, welche die oben angegebene Zusammensetzung haben. Sondertl

man gleich dieses Salz ab, und entziebt ihm durch fleissiges Driicken mitj

Loschpapier scbnell seinen Gehalt an Fliissigkeit, so erbalt man ein lockeres
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weisses Praparat. Bleibt hingegen dieses Salz langere Zeit mit der sauren

Flussigkeit in Beruhruug, so iindert es sich allmalig in das Salz 5Bi0 3 -l-4N06

_j_ 9 Aq. um, welches von Becker fiir das wahre Magisterium Bismuthi ge-

halten wild. Dieses Praparat besteht aus Prismen, die zwar ebenfalls flack,

aber dicker, starrer und unbeweglicher sind. Haufig geschiekt diese Umwand-

lung auf dem Filtrum, wahrend des Auswaschens, in welchem Falle man
gleichsam den Niederschlag verscliwinden sieht, indem er ein kleineres Yolum

einnimmt und eine verdiinnte Flussigkeit ausfliessen lasst, welcke wie reines

Wasser in dem bereits filtrirten wirkt, und darin eine neue Fallung veran-

lasst. Das getrocknete Praparat hat ein selir verschiedenes Ansehen, je nach-

dem dieser Uebergang mehr oder weniger vollstandig geschehen ist. Das

kornige Salz besteht aus kiirzeren, meistens stumpfen Prismen, das lockere

aus langeren Nadeln und Spiessen. Dann fmden sicli beide Formen in alien

mogliehen Verhaltnissen mit einander gemengt. Das nach der iilteren Me-

thode dargestellte Salz enthalt 78,95 Proc. Wismuthoxyd, und das nach der

. zuletzt gegebenen Formel berechnete enthalt 79,91 Proc. Oxyd. Der Unter-

- schied ist also nahezu 1 Proc., in Bezug auf den Gehalt demnacli ohne alle

Bedeutung. Je langsamer der Uebergang des einen Salzes in das andere statt-

‘findet, desto grosser werden die Prismen, und desto korniger das Salz. Indem
man nun diese Besckaffenheit nicht gern sieht, sondern ein moglichst lockeres

Oxyd vorzieht, hat man dahin zu streben, diesen Uebergang rasch vor sich

.gehen zu lassen. Man darf deshalb den Niederschlag nicht auf dem Filtrum

-mit Wasser iibergiessen, ehe der Uebergang stattgefunden hat, sondern muss
i die Substanz erst auf das Filtrum oder Colatorium bringen, wenn dieses schon

igeschehen ist. Wesentlich wird dies 'durck Warme befordert, und berukt

i darauf der Yorzug der warmen Fallung. Besitzt aber das fallende Wasser,

rnach Duflos, eine Temperatur, die 40° R. (50°C.) ubersteigt, so fallt sogleich

i das Salz 6Bi03 -|- 5 NO -(- 9 Aq. nieder, welches 80 Proc. Wismuthoxyd ent-

1 halt. Um also nicht so weit zu gehen, und nur das aelite Magisterium Bis-

vmuthi zu erhalten, diirfte das fallende Wasser nur eine Temperatur von 36° R.

|:45°C) haben.

Wenn die Wismuthauflosung oder das neutrale Salz unter gutem Umriik-

ren in das Wasser gegossen ist, lasst man das Gauze 24 Stunden oder so

iange stehen, bis der Niederschlag sich vollstandig abgelagert hat, giesst so-

-dann die saure Losung etwa zu 3
/4 ab und ersetzt das Abgegossene mit einer

.gleichen Quantitat reinen Wassers. Ganz darf die saure Flussigkeit nicht ab-

.gegossen werden, indem sich sonst bei der Ersetzung derselben mit Wasser

V5 saures Salz bildet. Das neuaufgegossene Wasser wendet man am besten

wiederum in lauwarmem Zustande an
,
wodurch die Umwandlung des ersten

Niederschlags in ein sehr fein krystallisirtes und lockeres Magisterium Bis-

muthi bewirkt wird. Die Temperatur soli aber auch jetzt nicht uber 40° R.

50° C.) gehen. Nach dem Aufgiessen dieses Wassers erlialt man eine mehrere
Stunden triib bleibende Mischung. Manriihrt anfanglich ofter um und wartet

hierauf die vollstandige Klarung ab. Sobald sie erfolgt ist, ist auch sicher

die Umwandlung in y5 saures Salz geschehen. Man giesst die sehr sauer

reagirende, aber nur wenig Wismuth enthaltende Lauge ab, bringt den sehr

msarnmengesunkenen Niederschlag auf ein Filtrum, und wasekt denselben mit
rnoglichst kaltem Wasser unbesorgt so lange ab, bis das Abwaschwasser nur
angsarn Lackmuspapier rothet, und durch kohlensaures Natron nur schwach
getriibt wird. Dieses erreicht man nach 4- bis 5maligem Nachgiessen von
Passer. Man. lasst nun abtropfen, legt das zusammengeschlagene Filter auf

j

flnen Ziegelstein, oder zwischen haufig eimeuertes Loschpapier und trocknct

j

m nicht zu warmer Luft aus.
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Aus den von dem ersten Niederschlage ablaufenden Fliissigkeiten wird :

durch Zusatz einer Menge von Ammoniak, welche die Siiure nicht ganz ab-

j

stumpi't, eine neue Menge eines Njederschlags erbalten, der mit deni ersten i

eine ganz gleiclie Zus^mmensetzung hat. Yiele Pharmacopoeen empfehlenj

diese Metliode. Es diirfte am besten sein, um die Ausbeute dadurch, um 10

bis 12 Proc. zu erhohen, das Ammoniak in gewogenen Mengen gleich demj
fallenden Wasser zuzusetzen. Janssen bat diesem Verfahren eine bestimmte

Form gegeben. Er schreibt vor, man solle zwei Unzen neutrales Salz aufs

Feinste zu Pulver zerreiben und in sebr kleinen Antbeilen unter bestandigem

Reiben 6 Unzen Wasser hinzufiigen, welcbem vorber 10 Drachmen Liq. Ammon,
caust. zugemiscbt seien. Das Ganze solle man im Wasserbade unter Umriih-

ren bis auf 40° liochstens 48° R. (50 bis 60° C.) erwarmen, bis es eine vollkom-

men krystallinische Beschaffenheit angenommen habe. Man solle abgiessen,

und 4 Unzen kaltes Wasser aufgiessen, dieses noch einmal wiederholen, und|

dann vorsicbtig bei 24 bis 32°R. (30bis40°C.) trocknen. Ich babe noch keine

Versucbe fiber diesen Vorscblag angestellt.

Eine ansehnliche Menge Wismutb ist imrner in den Waschfliissigkeiten

gelost. Man gewinnt das Oxyd durch Fallen mit Aetzkalk, Sammeln des

Niederschlages und Einscbmelzen mit schwarzem Flusse, oder durch Fallen

mit Kochsalzlosung, mit kohlensaurem Ammoniak, mit kohlensaurem Natron

und Reduction des Niederschlages mit kohlensaurem Natron und Kohle.

Das Wismuthweiss kann Arsenik entbalten. Um dies zu ermitteln, bebandele

man etwas davon mit Schwefelammonium, filtrire, fibersattige das Filtrat mit

reiner Salzsaure, und priife den entstehenden Niederschlag auf Arsenik, entweder

dadurch, dass man ihn, mit kohlensaurem Natron gemengt, in einem Strome

von Wasserstolfgas reducirt, oder dass man ihn mit Salpetersaure oxydirt, zur

Trockne abdampft und die Ldsung in Salzsaure mit Schwefelwasserstoffgas

behandelt, wodurch sie, im vorkommenden Falle, den bekannten gelben

Niederschlag geben wiirde.

Chlorgehalt findet man, wenn man eine kleine Menge des Pulvers mit

Hiilfe von Warme in etwas reiner Salpetersaure lost und nun salpetersaure!

Silberlosung zusetzt, wodurch der bekannte kasige Niederschlag oder nur

eine Trubung entsteht.

Ebenso findet man Schwefelsauregehalt durch Barytsalze nach vorher-

gegangener Auflosung in Salpetersaure, wie oben.

Kupfergehalt wiirde sich durch Uebergiessen im Aetzammoniak durch die

blaue Farbe desselben verrathen. Er kann nicht leicht vorhanden sein.

Boletus igniarius. ^euerfc^nnimnu

Fungus Ghirurgorum vel igniarius. Polypoms fomentarius Fries.

Fungi. Hynienomycetes Fries. XXIV, 4. L.

Er sei durchgangig weich und soil nicht mit Salpeter getriinkt sein.

Der Feuerschwamm dient zum Stopf'en hartnackig blutender Blutegel-

bisse, und ist deswegen in die Pharmacopoe aufgenommen, damit man den

Apotheker Nachts fur 4 Pfennige aus dem Bette trommeln diirfe, da man

ihn am Tage bei einem Kramer holt. Bekanntlich leistet fein gestossenes
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Gummi arabicum und Golophonium denselben Dienst, und diirfte auck wohl

immer im Besitze des Chirurgen sein, der mit solchen Dingen zu scliaffen hat.

Boletus Lands. £ard)enfd)rcnmnb

Agaricum. Polyjporus officinalis Fries.

Fungi. Hymenomycetes Fries. XXIV, 4. L.

Leicht zerreiblicbe, scbwammig fasrige, gelblicb weisse Stticke,

welcbe beim Kauen anfangs suss, spater bitter scbmecken und

Brennen im Munde erzeugen.

Der gewohnliche officinelle Name dieses Pilzes ist Agaricus albus. In

friikeren Zeiten spielte er eine grosse Rolle unter den drastiscdien Mitteln.

Jetzt wird er nur noch selten gebraucht, und hatte aucli ganz wolil aus der

Pharmacopoe wegbleiben konnen.

Er soil 62 (?) Procent eines weissen purgirenden Harzes enthalten, wel-

ches der wirksame Bestandtheil desselben ist. Weingeist zieht seines

Gewichtes aus, Wasser fast nichts. Wegen seiner weichen
,
lockeren, aber

zahen Substanz ist das Pulvern schwer, besonders da der Staub Niesen, Hu-

sten und Ekel erregt.

Bulbus Sdllae. 3fteer$ttie6el.

Radix Seillae sen Squillae.

Urginea Scilla Steinheil. Asphodeleen Juss. VI, 1. L.

Die zersebnittenen und getrockneten Zwiebelscbuppen sind

bornartig, durclischeinend, zerbrecblich, von weisslicber Farbe und

scbleimigem, ekelbaft bittern Geschmack. Die braunen, zaben

und feuebt gewordenen sind zu verwerfen.

Welche Fortschritte hat dock die Botanik mit der letzten Ausgabe der

Pharmacopoe gemacht? Friiher hiess die Mutterpflanze Scilla maritima

,

jetzt heisst sie Urginea Scilla-, fruher gehorte sie zu den Liliaceen-Hyacin-

thineen, jetzt zu den Asphodeleen-, fruher hiess sie Radix Seillae, jetzt

Bulbus Seillae. Der hohere Botaniker zeicknet sick dadurch aus, dass er

immer nur den „neuesten“ Namen nennt, und auf diejenigen verachtlick her-

absieht, die noch den alten gebrauehen. Weiss man durck diesen Quark
etwas mehr von der Pfla,nze? In der nachsten Auflage diirfte die altbekannte

Radix Seillae als Bulbus Urgineae erscheinen, und dann noch einmal neue
Standgefasse in Apotheke und Vorrathskammer erforderlich werden. Faust’s
Wagner hat mit gearbeitet.

Die Scilla ist eine an den sandigen Kiisten des Mittelmeeres baufige

Pflanze. Die grossen eiformigen Zwiebeln miissen aus diinnen
,
troekenen,

braunrothen, nach innen dickeren, weissen und einen klebenden Saft enthal-

tenden Schalen bestehen. Der Saft der frischen Wurzeln ist- sehr scharf und
erregt auf der Haut Jucken, selbst Blasen; der Geruch ist zwiebelahnlich,

der Gesehmack schleimig, scharf, ekelhaft bitter. Man trocknet die inneren
Schuppen an Faden gereiht oder auf Sieben. Sie sind scharf getrocknet bei-

nahe hornartig, leicht zerbrechlich und mit Langsfurchen versehen. Die
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Scharfe fehlt, der Geschmack ist sehr bitter. Sie ziehen gern Feuchtigkeit
an; aus diesem Grunde muss man sie scliarf getrocknet in Blechgefassen,
oder grob zerstossen in Flaschen aufbewahren. Man findet zwei Sorten im
Handel, die sicli nur durok die Grosse untersckeiden. Die grossere Sorte ist

beinake ganz weiss. .

Calcaria hyprochlorosa. Untercfylori^faure ^latfevbe.

Calcaria chlorata. Chloretum Calcariae, Chlorum Calcariae. Sub-

chloris calcicus. Gtylorfalf.

Einhundert Theile Cblorkalk mit Wasser angerieben und zu
einer angesauerten Losung von einhundert zehn Theilen sclrwefel-

sauren Eisenoxydul-Ammoniaks gesetzt diirfen eine Losung von
ubermangansaurem Kali nickt mebr entfarben: er muss also we-
nigstens zehn Procent wirksames Chlor geben.

Wenn eine Losung verlangt wird, so darf sie nur filtrirt

dispensirt werden.

Er muss in gut verscklossenen Gefassen
,
vom Lickt entfernt, an

einem kalten Orte aufbewahrt werden.

Die Pkarmacopoe kat bei diesem Artikel etwas aus dem vorigen Com-
mentar profitirt. Sie hat die unbestimmte Aeusserung, der Cklorkalk solle

so viel Procente Cklor entkalten, in eine ausfiikrbare bestimmte Priifung

verwandelt, und hat auck die geriigte Stelle iiber die nur filtrirt abzugebende

Losung richtiger gefasst. Der Gekalt an Cklor ist von 20 Proc. auf 10 Proc.

kerakgesetzt worden, was ebenfalls geniigt, da die Losung dock nur verdiinnt

angewendet wird.

Nach der Priifung sollen 100 Theile Cklorkalk 110 Theile sckwefelsaures

Eisenoxydul-Ammoniak vollstandig oxydiren, d. k. nach der Einwirkung soil

kein Eisenoxydul mekr vorkanden sein, was die Ckamaleonlosung entfarben

konnte. 2 Atome schwefelsaures Eisenoxydul-Ammoniak (392) nehmen

1 Atom Chlor (35,46) auf, also

392 : 35,46 = 110 : 9,96.

Die Berecknung ist also annakernd ricktig.

Man fiikrt diese Arbeit am besten in einem Glase mit etwas weitem,

aber gut sehliessendem Glasstopsel aus. Man bringt erst das Eisensalz mit

Wasser und Sckwefelsaure kinein, dann rasck den gewogenen Chlorkalk, ver-

sckliesst, sckuttelt um, und lasst eine Zeit lang steken. In dieser Art kann

kein Cklor entweichen, was in offenen Gefassen fast irpmer gesckiekt. Nack

dem Oeffnen wird die Fliissigkeit immcr nach Cklor ribcken, weil das Eisen-

oxydul vollstandig oxydirt sein soil, folglich ein. kleiner Uebersckuss von

Chlor stattfinden wird. Wiire der Cklorkalk viel barker, so miisste man ein

grosses Gefass und viel Wasser anwenden. Es diirfte vielleickt zweckmiissi-

ger sein, den Chlorkalk mit dem Eisensalz in Wasser zu vermiscken und er'st

nackker die Saure zuzusetzen. Wenn die Fliissigkeit nach der Einwirkung

nach Cklor riecht, so ist die Priifung mit Chamaleonlosung iiberilussig, in-

dem nun von selbst kein Eisenoxydul mekr vorkanden sein kann.
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Der Chlorkalk wire! in Fabriken bereitet, indem man daa gasformig ent-

wiokelte Chlor in gemauerte Kammern leitet, in welchen das Kalkhydrat. auf

Hiirden ausgebreitet liegt. Zu dieser Arbeit hat der Apotheker gar keine

Geriithe. Das Kalkhydrat ist ein ausserst dichtes, alle Rohren verstopfendes

Pulver, durch welches man kein Gas hindurchtreiben kann. Dadurch kommt

es. dass die liier und da von Apothekern dargestellten Mengen Chlorkalk

weit schwacher an Chlor sind, als das im Handel in Fassern veikaufliche

Priiparat. Der Chlorkalk entsteht, indem das Chlor sich mit dem Sauerstoff

eines Theiles Kalk zu unterchloriger Saure verbindet, und dass diese an

einen Theil Kalk tritt. Das entsauerstoffte Calcium verbindet sich gleich-

zeitig mit einem Atom Kalk
,
und gerade diese Affinitat ist die Ursache der

Zersetzung:

2CaO + 2 Cl = CaOCIO -f Ca Cl.

Es kann also in der Wirklichkeit der unterchlorigsaure Kalk niemals

ohne 1 Atom Chlorcalcium vorkommen; aber ausserdem stecken noch immer

3 bis 4 Atome unverandertes Kalkhydrat darin, was sich durch die unter

illen Umstanden milchweisse Losung zu erlcennen giebt.

Die bleichende und miasmenzerstorende Wirkung des Chlorkalks ist

>leich seinem Gehalte an unterchloriger Saure CIO, und zwar wirkt das

Uhlor ebenso stark wie der Sauerstoff, oder die Wirkung ist doppelt so gross

ils die des Chlors, welches in der unterchlorigen Saure enthalten ist.

Der theoretisch reine Chlorkalk, zuziiglich des zum Loschen des Kalkes

lotbigen 1 Atoms Wasser, ohne dessen Gegenwart sich gar kein Chlorkalk

iffdet, wiirde nach der Formel Cl 0 -f- Ca 0 -f- Ca Cl + HO zusammengeselzt

ein und das Atomgewicht 135,92 haben. Hierin sind 2 Atome Chlor= 70,92

7f\ qo i no
nthalten. Dies betragt —’

,v, r; no oder 52,16 Proc. Ein solcher existirt
LoDyjZ

ber nicht, da Chlorkalk sich niemals klar lost, und es bietet diese Zahl

ur den Maassstab zur Beurtheilung des Chlorkalks dar. Uebor die genauere

•'rufung des Chlorkalks vergleiche meine Titrirmethode, 2. Aufl., S. 295.

Der Chlorkalk ist fur den Apotheker eine ganz unangenehme Zugabe,

idem er bei dem kleinen Verbrauche von Zeit zu Zeit seinen ganzen Yor-

ath wegwerfen muss. Es ist ganz unmoglich, denselben vor einer immer in

im vorgehenden Zersetzung zu schiitzen, wobei Sauerstoffgas entwickelt

ird. Es ist die Zeit, welche diese Zersetzung vollendet. Darum ist auch
ie Yorschrift der Pharmacopoe, den Chlorkalk in vasis bene claims zu ver-

ahren, ganz fehlerhait. A. W. Hofmann*) hatte nach der Ausstellung in

ondon von 1851 ein etwa 10 Liter haltendes Glasgefass mit Chlorkalk Von
errn Kuhlmann bekommen und weil der weite Glasstopfen jedem Yer-
.che ihn zu ofinen widerstand, dasselbe allmalig auf die hochsten Gestelle

naufgestellt. An einem Morgen fand er sein Laboratorium, das er am
bend vorher in bester Ordnung verlassen, in der grossten Verwirrung.
trbrochene Flaschen und Apparate lagen umher, mehrere P’ensterscheiben
iren zertriimmert und alles mit einem weissen Staube von Chlorkalk be-

•ckt. Die Flaschc war als bene clausa explodirt und der Stopsel mit dem
-ch daran sitzenden Halse durch das Fenster in den Hof geffogen. Nach
a him an n sollen solche Explosionen in Chlorkalkfabriken haufig vorkom-

|
m. Einen andern Fall, wo ein Fass explodirte, also die Wirkung des

I chtes keinen Theil haben konnte, hat man vor einiger Zeit in Journalen
lesen.

*) Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. CXV, S. ‘292.
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Der Ohlorkalk kann nur aus weithalsigen Gefassen bc-quem herauBgenom-
nien werden, da er immer kliimpert und sich niclit wie ein Pulver Bchiittet.

Die Aufbewahrung kann demnach nur zweckmassig in einem Porcellangefasse
stattfinden, das einen so gut als moglich schliessenden Deckel hat.

Calcaria soluta. ^alftofung.

Aqua Galcariae. Aqua Calcis. .ftalhuaffcr.

Gebrannter Kalk wird mit dreissig Theilen Wasser
in einem Topf von Steingut gemischt, und das Gemisch wird in

i

ein glasernes gut zu verschliessendes Gefass geschiittet und die

Losung zum Gebrauche klar abgegossen. Auf den Riickstand

kann frisches Wasser gegossen werden, indem man ihn umriihrt,

und dieses kann man so haufig wiederholen, als noch eine ge-

sattigte Kalklosung erlialten wird.

Sie muss klar und ohne Bodensatz dispensirt werden.

Der gebrannte Kalk loscht sich am besten in heissem Wasser, welches

in grossem Ueberschuss zugesetzt wird. Es entsteht ein heftiges Aufwallen

und alle Theile des Steines werden durch Dampfbildung gesprengt und zur

zartesten Milch aufgeschlossen. Setzt man erst wenig Wasser zu, so bildet

der Kalk nur ein Hydrat, welches viele Kliimpchen enthalt, die nachher sich

im Wasser nicht mehr vertheilen. Es ist deshalb auch von der Pharmacopoe
der in der vorigen Auflage anbefohlene „allmalige“ Zusatz des Wassers auf

mein Anrathen weggeblieben, und es wird das ganze Gemenge in den stei-

nernen Krug geschiittet, wahrend friiher nur das klar abgegossene Wasser.

Besitzt man im Keller fur das Kalkwasser einen grossen steinernen Krug von

10 bis 15 Pfund Inhalt, so kann man daraus immer das Standgefass in der ;

Apotheke von 2 bis 2y2 Pfund Inhalt leicht fallen, ohne einer Filtration zu

bediirfen. Man ixbergiesse also etwa y2 Pfund gebrannten weissen Kalk mit

15 Pfuud heissen Wassers, wobei es unbestimmt bleibt, ob die Pharmacopoe

Aqua communis oder Aqua destillata haben will, lasse alles zu einer zarten i

Milch zergelien, was man zuletzt durch Umriihren befordert, und giesse das]

Ganze durch einen Glastx’ichter in das Gefass des Kellers. Nach dem Erkal-

ten schiittelt man noch einmal tiichtig um und liisst dann absetzen. Das I

Kalkwasser ist etwas weniger loslich in heissem als in kaltem Wasser, und
j

aus diesem Grunde ist das Umschiitteln nach dem Erkalten zu empfehlen. ]

Aus diesem Kruge l'iillt man durch Abgiessen das Gefass in der Apotheke,

fiillt den Krug wieder mit kaltem Wasser an, schiittelt ihn einigemale um, 1

und stellt ihn zum nachsten Gebrauch wieder an seine Stelle.

Das specifische Gewicht eines langere Zeit im Keller gestandenen Mas-i

sers war 1,0031; das eines heiss filtrirten Wassers 1,0029. Die Starke des

Kalkwassers kann man leicht maassanalytisch bestimmen
,
indem man etwa

100 CC. mit Lackmustinktur versetzt, und dann mit Zehntel- Kleesaure

(6,3 Grammen auf 1 Liter) noch roth titrirt.

Nach von mir angestellten Versuchen enthielten 717 Theile Kalkwasser

einen Theil wasserleeren Kalk, oder 1 Liter = 2 Pfund enthalt 1,4 Grammen

reinen Aetzkalk.
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Das Kalkwasser hat einen herben
,
schrumpfenden

,
nicht eigentlich alka-

lischen Geschmack. Seine Starke lasst sich ohno eine alkalimetrische Operation

nicht gut ermitteln. Dazu ist aber bei einem so werthlosen Praparate, dessen

Gebrauch ungemein eingeschrankt ist, wcnig Yeranlassung. Es muss mit

kohlensaurem Natron eine starke Trubung und in der Hitze rasch eine Fal-

lung geben.

Das Kalkwasser ist einfach eine Losung von Kalkhydrat in Wasser. Das

Kalkhydrat besteht aus 1 Atom Kalk (Calciumoxyd, 20 -J— 8)= 28 und 1 Atom
Wasser = 9, hat also das Atomgewiclit 37.

Camphora. JlYimpIicv.

Camphora Japonica vel Ghinensis. 3apanifc^et obet ditncfifcbcv 5?nmpbcv.

Camphora officinanm Necs. Laurineen Juss. IX, 1, L.

Er ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Der im Handel vorkommende gereinigte Kampher stellt eine weisse, feste,

zusammenhangende, etwas ziihe, durchscheinende, in kleinen Stiicken durch

-

sichtige, haufig krystallinische Masse dar, von starkem eigenthiimlichen Ge-

i ruche; er krystallisirt bei der Sublimation oder aus gesattigten alkoholigen

Losungen in Octaedern oder diesen ahnlichen Formen. Der Kampher er-

leidet, wie er in dem Handel vorkommt, keine fernere Bearbeitung bis zu

seinem Gebrauche, als dass er gepulvert wird. Als Pulver wird er in der

Receptur zu Pulvern, Pflastern und> Salben gebraucht.

Der Kampher -wird theils in Japan, China und Cochinchina gewonnen,
theils auch auf einigen Inseln des indischen Archipels, insbesondere auf Su-

matra und Borneo. Die ganze Pflanze ist mit Kampher durchdrungen; er

wird theils durch eine robe Destination der zerkleinerten Wurzeln, Stamme,

.Aeste, Blatter in Stroh und Binsen, die im Helme suspendirt sind, aufge-

fangen, theils auch in ganzen Stiicken aus dem Dryobanalops herausgenom-
men und nur gesammelt und verpackt. Seine Reinigung geschieht in Europa
durch eine Sublimation. Der Borneokampher soli vom japanesischen in der

Zusammensetzung etwas verschieden sein. Ersterer soil 1 Atom Wasserstoff

mehr enthalten, was sehr unwahrscheinlich ist.

Der Kampher lost sich ungefahr zu Vjooo in Wasser auf, und ertheilt ihm
•seinen Geruch und Geschmack. Im Weingeist ist er sehr leicht loslich und
wird durch Wasser daraus gefallt, indem hierbei ebenfalls eine sehr stark

nach Kampher schmeckende Fliissigkeit erhalten wird, welche colirt in Eng-
land als Arzneimittel

(
Mixture, Camphorae) gebraucht wird. Der Kampher

asst sich fiir sich nicht zu Pulver zerreiben
s
wohl aber mit starkem Wein-

.geist befeuchtet. Nachdem er vollkommen zerrieben ist, lasst man den Wein-
geist etwas abduften und birgt das Pulver in glasernen oder porcellanenen
Gefassen. Der sublimirte Kampher ist theils seiner Natur nach, theils auch
seiner Wohlfeilheit wegen gar keinen Yerfalschungen unterworfen.

Die Gescbichte seiner Zersetzungen ist in der theoretischen Chemie nacli-

zusehen.
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Cantharides. ©panifdje $(iegen. (Santliarit'en.

Lytta vesicatoria Fabricius. ^nfccten, heifer.
%

Die moglichst unzerbrochenen durch Wurmfrass nicht zer- I

storten Insecten sind gut getrocknet in verschlossenen Gefassen
und vorsichtig zu bewaliren.

Die Canthariden kommen in Deutschland selten vor. In manchen Jahren 1
sind sie in Menge und an vielen Orten zu sehen, dann aber lasst sich wieder

in vielen Jahren kein Stuck sehen. Sie ziehen gewisse Baurne zu ihrem
Nachtaufenthalte vor, insbesondere die Esclien, Flieder, Ilollunder, Ahorn,
Pappeln. Man sammelt sie am fruhesten Morgen, wenn sie noch von der :j

Feuchte und Falte der Nacht erstarrt sind. Man sammelt sie in Sacke oder
|

in steinerae Topfe, und todtet sie am besten durch Schwefelwasserstoffgas, I

welches man in den Topf, der mit einer Schiefer- oder Glastafel bedeckt ist, I

seitlich durch eine Glasrohre hineinleitet. Dieses Gas todtet alle Insecten

weit leichter und sicherer als Aether und Alkohol. In neuerer Zeit kommen
viele Canthariden aus dem Norden, namentlicli aus Russland, und es wird

|

darauf aufmerksam gemacht, dass dieselben in Oel eingetaucht sind, wodurch
sie schwerer und schoner von Ansehen werden. Ebenfalls kommen bereits

extrahirte Canthariden aus Ungarn und Italien im Handel vor.

Die Canthariden sind ungemein dem Wiirmertrass ausgesetzt, und obgleich

man bemerkt hat, dass die wurmzerfressenen Canthariden noch blasenziehende

Eigensehaften besitzen, so soil man es docli nicht dazu kommen lassen, da sie

dennoch emeu grossen Theil ihrer Wirksamkeit dadurch einbiissen, auch an Ge-

wicht bedeutend verlieren. Das einzige Mittel, die Canthariden vollkommen 1

gegen den Wurmfrass zu schiitzen, ist absolute Trockenheit und Aufbewahren

in Gefassen, die keine Luft zulassen. Mag man nun die Canthariden selbst

einsammeln oder aus Materialhandlungen beziehen, so miissen sie, ehe man sie

birgt, noch einmal im Trockenofen scharf getrocknet werden. In diesem war-

men, vollkommen trockenen Zustande miissen sie in die Aufbewahrungsgefasse I l

gebracht werden. Letztere diirfen weder holzerne Fasten, noch Papiersacke,

noch mit Papier zugebundene steinerne Topfe sein, sondern miissen blecherne .

Fasten oder Biichsen oder glaserne Flaschen mit ziemlich engen Halsen sein,

die man mit den besten Forkstopfen verschliessen kann. Im vollkommen

trockenen Zustande sind die Canthariden so leicht, dass 50 bis 60 Stuck kauxn
j

eine Drachm e wiegen.

Die Canthariden werden von der gemeinen Milbe (Acarus domesticus),

den Larven des Dermestes, Ptiniis und des Anthrenes Museorum zerlrcssen.
|

Man hat verschiedene Mittel zur Erhaltung der Canthariden vorgeschlagen. I

i

Einige haben Fampherstiicke in die Gefasse gelegt. Derselbe halt wold die
|

Milben ab, aber nicht den Anthrenes. Zudem ist der Geruch des Famphers i

etwas Hinzukommendes, was bei Bepetitionen in verschiedenen Apotheken !

Erklarungen veranlassen diirfte. Andere haben sie nach der Appert’ sehen

Methode in Flaschen der Siedhitze ausgesetzt. Wenn sie nicht trockeii in .

die Flaschen hineingekommen sind, so konnen sie darin unmoglich austrocknen. i

Sind sie aber trocken hineingekommen, so ist das Erhitzen zur Siedhitze voll-

kommen uberfltissig. Jedes Thier, und darunter die kleinste Milbe, bedarf

Wasser zu seiner Exislenz, und wo sich dasselbe nicht hndet, kann weder ein

Ei ausgehen, noch die Milbe selbst leben. Vieljahrige Erfahrung hat mir be-
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stiitigt, dass scliarf getrocknete und warm geborgene Canthariden durchaus

keine Milben erzeugen. Wir konnen deshalb auch von dem Vorschlage ab-

stelien, etwas metallisches Quecksilber in den Glasflaschen auf den Boden zu

giessen, welches ziemlich gut seinem Zwecke entsprechen soli, beim Gebrauche

aber jedenfalls Unannehmlichkeiten bewirken muss.

Die Canthariden werden nur im gepulverten Zustande gebraucht. Das

Stossen derselben ist eine hochst unangenehme, sogar gefahrliclie Arbeit fur

den Stosser. Man muss den Morser mit einem dichten ledernen Sacke iiber-

binden und das Gesicht durcli eine Schwammmaske oder vorgebundenes Tuch

gegen das Einathmen des feinen Staubes schiitzen. Ein besonderes Sieb muss

ausschliesslich zu diesem Zwecke gebraucht werden und demgemass bezeich-

net sein. Am besten werden sie ohne Verlust und Belastigung in der von
mir in meiner pharmaceutischen Technik (2. Aufl. S. 307) beschriebenen excen-

trischen Handmuhle gemahlen.

Die Canthariden werden in Substanz den Pflastern beigemengt und mit

Oel und Weingeist zur reizenden Salbe und zurMixtur ausgezogen. Inbeiden

Fallen mfissen sie nicht gerade das allerfeinste Pulver sein, sondern geniigen

: ihrem Zwecke vollkommen in einer groblicheren Verkleinerung. Ein gutes

Zugpflaster hat so viel Kraft in sich, dass es ein halbes Jahr lang jeden Tag
• einer anderen Person aufgelegt werden kann und immer nocli schnell und
vollstandig Blasen zieht. Der wirksame Stoff lost sich allmalig in den Fetten

der Salbe auf und dringt nach und nach in die Oberflache.

Die blasenziehende Kraft liegt in einem eigen en krystallisirbaren Stoffe,

welcher den Namen Cantharidin erhalten hat. Seine Darstellung ist fur die

IMedicin ganz entbehrlich, indem die Wirkung in dem atherischen Auszuge im
hoehsten Grade concentrirt ist und keiner ferneren Isolirung bedarf. Das Can-
ttharidin enthiilt keinen Stickstoff. Im Ganzen existiren noch wenige Arbeiten
fiber diesen Korper.

Nach Thierry kann man das Cantharidin mit Aether oder Aetherwein-
.geist oder reinem Weingeiste ausziehen.

Besonders eignet sich, nach William Procter, das Chloroform zur Aus-
ziehung des Cantharidins und hinterlasst beim freiwilligen Verdunsten kry-

-stallinisches Cantharidin.

In jedem Falle wird zugleich ein grimes Oel ausgezogen, was der hart-

mackigste Begleiter des Cantharidins ist. Das Cantharidin krystallisirt nach
langerer Zeit in diesem Oele. Es wird durch Auspressen davon getrennt, und
durch Umkrystallisiren aus Weingeist oder Aether gereinigt. Es enthiilt, nach
KRegnault, 5 Atome Kohlenstoff, 3 Atome Wasserstoff und 2 Atome Sauerstoff.

Das Cantharidin ist weiss, krystallinisch, anfanglich geschmacklos, und
erregt spater dasGefuhl, als wenn man sich den Mund durch zu heisse Speisen
verbrannt hatte. Innerlich genommen bringt es die heftigsten Symptom e her-
vor. Es zieht sehr schnell Blasen, so dass man es mit Recht als die Drsache
ler blasenziehenden Eigenschaft ansieht. Es ist fur sich im Wasser unlos-
ich, aber ldslich in Weingeist und Aether und deren Gemengen. Es wird nicht
wgewendet.

Caragaheen. SrimiMfc&eS ^evtmoo§.

Fuchs scu Lichen seu Muscus Caragaheen. Sphaerococeus crispus el

mam illorus Agardh. A!gen, Florideen Lamouroux. XXIV, 3, L.

.kin flaclies oder rinnenforrniges
,

wiederholt gabelspaltiges
-«aub, mit Hnienformigen oder keilformigen Absclmitten, getrock-
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net knorpelicli, gelblich, mit Wasser gekoclit beim Erkalten eine
Gallerte bildend.

Das Caragkeenmoos wird im ganzen oder groblick verkleinerten Zustande
vorratkig gekalten. Es wird im Stampftroge zerstossen und durch ein Spe-
ciessieb gescklagen.

Es wird sowohl zu Species abgegeben und im Ilandverkauf begehrt, als

es aucli zur Bereitung einer Gelatina gebraucht wird. 3 Drachmen Moos mit
12 Unzen Wasser gekoclit und colirt, dann auf 6 Unzen eingekocht, und mit
1 Unze Zucker versiisst, geben 7 Unzen einer consistenten Gallerte.

Der Knorpeltang wackst an den Kiisten des nordlicken und atlantiscben

Meeres, besonders an den grossbrittanniscben Inseln, Danemark, Norwegen und
Frankreick. Er ist seit langerer Zeit als Nakrungsmittel gebrauckt, und erst

in der letzten Zeit in den Arzneisckatz eingefiikrt worden. In dieser Be-

ziekung kat man wokl von seiner leickt aufscliliessbaren Gallerte und der

sckeinbaren Aeknlicklceit mit tkieriscker Gallerte auf seine Nakrungsfakigkeit

und Leicktverdaulickkeit gescklossen, und in diesem Sinne den Auszehrenden

zur Diat verordnet. Diese Gallerte ist stickstofffrei, und kann deskalb keine

plastisclie Nakrungssafte liefern, dagegen ein leickt aufnekmbares Respirations-

mittel darbieten. Merkwiirdig ist der Gekalt der Ascke dieser Alge an pkos-

phorsaurem Kalk und Kali. Es ist nicht ermittelt, ob beide Salze in die

Gallerte iibergeken; im bejahenden Fade ware es nickt undenkbar, dass sie

eine verdauungsbefordernde Kraft ausiibten. Der Sckleim dieser PHanze ist in

seiner ckemischen Zusammensetzung vollkommen identisck mit jenem der

Salepknollen, des Tragantkes, der Quittensamen, des Flohsamens, Leinsamens,

der Altkaawurzel
;
er entkalt im Mittel 45 Proc. Koklenstoff, 6 Proc. Wasser-

stoff und 49 Proc. Sauerstoff, und es ist ikm von dieser Seite lier, da auck

Starkemekl und Gumriii ganz nake an diese Formel streifen, keine besonders

grosse Wirksamkeit zuzusckreiben. Durck Bekandlung mit verdiinnter Scliwe-

felsaure bei koherer Temperatur lost sich der Sckleim vollstandig zu Zucker 1

auf. Durck Fallen mit salzsaurekaltigem Alkokol, Auspressen und Wascken

mit Weingeist, erlialt man die Sckleimsubstanz rein.

Carbo pulveratus. ©epufoerte

Carlo praeparatus.

Kolile von vollstandig verkohlten Holzern, oder, wenn es ver-

langt wird, von Brod, werde anfs Feinste gepulvert.

Die eigne Bereitung wird nickt verlangt. Wenn man seinen Bedarl aus

Meilerkoklen aussuckt, so nelime man die diinnen, beim Anschlagen me-

tallisck klingenden Stiicke, welcke vollkommen ausgebrannt sind. Auckmiissen

die Stiicke auf eine sckarfe Kante geschlagen glatt abspringen. Sogenannte

Brande, welcke kalbverkokltes Holz sind, lassen sick nickt stossen. Das Koli-

lenpulver wird in der Pkarmacie nur zu Zahnpulvern verwendet und wokl in V

in der missverstandenen Meinung, dass es die iiblen Geriicke des Mundes und

des Atkems wegnekmen, was wokl auf einer Tausckung berukt. Es kann die!

Ursacke des iiblen Geruclies, welcke in fauligen Zaknstellen und in der Blut.-»

misckung beruht, nickt wegnekmen, und also auck den besagten Zweck nickt 1

erreicken, wie auch die Erfakrung lekrt.
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Es ist nun nocli Einiges iiber das Stossen der Kohlen zu sagen. Dio gut

aus^egluhte und getrocknete Meilerkohle wird gewohnlich in dem grossen

Morser gestossen und durch Sieben das Pulver vom Grobern abgesondert.

Das Kohlenpulver ist sehr leicht und ungemein dem Stauben unterworfen,

wodurch es das ganze Laboratorium, die Kleider, das Gesicht des Stossers

in der unangenehmsten Weise besckmutzt. Um dies zu vermeiden, muss man

Morser mit einem Ledersacke, durch den die Keule gekt, yerbinden. Ganz

vorzugUch eignet sichzum Stossen der Kohle die Vorrichtung mit Luftsiebung,

welche ich in meiner pharmaceutischen Technik Seite 292 beschrieben und

unter Fig. 199 (2. Aufl. S. 290 Fig. 238) abgebildet habe. Man erhalt das

Kohlenpulver, ohne ein Sieb zu beschmutzen, ohne das Laboratorium zu ver-

stauben, in grosser Menge und ganz rein in dem holzernen Kasten am Bo-

den liegend. Noch forderlicher ist die Arbeit mit der Seite 307 (der 2. Aufl.)

beschriebenen excentrisclien Miihle. Yiele Apotheker halten etwas darauf,

dass das Kohlenpulver nicht glanzend, sondern rein schwarz und matt von

Farbe sei. Stark gegliihte Kohle ist glanzender als schwacher gegliihte.

Bereitet man sich die rohe Kohle selbst, so ist zu beachten, dass man sie

eben durch eine lange dauernde, aber schwache Hitze bereite. Doch wird

man selten zu diesem Mittel seine Zuflucht nehmen, weil iiberall, wo es Holz

giebt, auch wohl Holzkohle zu haben sein wird. Ob die Kohle etwas glan-

zend oder ganz matt sei, hat fur ihre Anwendung als Zahnpulver keinen be-

xondern Werth.

Caryophylli. ©ciiuivjnelfcn.

Caryophyllus aromaticus L. Myrtaceen Juss. XXI, 1, L.

Dunkelbraune Bliithenknospen von selir eigenthiimlichem,

;tarkem Gerucb; sie erzeugen beim Kauen starkes Brennen irn

\tnncle und geben zwischen den Fingern gedriickt atlierisches Oel.

Die Gewiirzilelken sind ein sehr beliebtes und vielfach in der Haushaltung

mgewendetes Gewiirz. Sie finden auch in der Pharmacie theils ihres Ge-
nches, theils ihrer aufregenden und belebenden Eigenschaften wregen viele

mwendung. Als Substanz sind sie ganz und in Pulver vorhanden. Ihres Ge-
^altes an Oel wegen lassen sie sich nicht fein stossen und sieben,. sondern
tas grobliche Pulver muss in kleinen Mengen unter starkem Drucke fein zer-

ieben werden. Die Gewiirznelken sind unter den Ingredienzen zu Tinctura
romatica und Acetum aromaticum und als Nebenbestandtkeil in der Tinc-
ura Opii crocata, sodann in Substanz in den Species aromaticae.

Der Gewiirznelkenbaum, oder Caryophyllus aromaticus oder Eugenia
aryophyllata Thunberg, Myrtus Caryophyllus Sprengel, findet sich auf den
Iolukken und wurde von dort nach Isle de France, Bourbon, spater auch
ach Cayenne und Sumatra verpflanzt. Wegen dieses Baumes wurden in Ost-

idien blutige Kriege gefuhrt. Die Hollander haben ihn auf alien Inseln bis

uf dreien ausgerottet, um das Monopol davon zu haben. Der Baumerreicht
ie Hohe unserer Kirschbaume und erlangt ein Alter von 100 Jahren. Wenn
J unter den Pflanzen einen Adel giebt, der sich auf wirkliche Vorzuge griin-
*t, 8fj wurde der Gewiirznelkenbaum gewiss dazu gerechnet werden miissen.
r ist schon in Form, in Blattern und Blumen, und alleTheile desselben sind



1G0 Castoreum canadense. — Castoreum Sibiricum.

von dein kraftigsten Aroma durchdrungen. Er hangt uberall voll der herr-
liclien rothen Blumen, in denen sich das iitherische Oel concentrirt. Die Nel-
ken sind die unreifen, nock nicht aufgebrochenen Knospen der Blurne.

Es kommen verschiedene Soi’ten im Handel vor. Die feuchten Nelken
sind die hollandischen Compagnienelken, welche allemal einer vorlaufigen

Destination ausgesetzt waren und dock nock viel atherisches Oel enthalten.

Die engliscken Compagnienelken sind kell rothlichbraun von Farbe, grosser

als die hollandischen und die beste Sorte. Endlick werden nock Amboina-
nelken, Bourbonnelken und Cayennennelken unterschieden, deren genauere

Beschreibung bei dem geringen Gebrauche in der Pbarmacie nicht eben noth-

wendig ersckeint.

Castoreum canadense. ^mtabifcfyeS SBibergeil.

Castoreum anglicwm. @ugltfcbe3 Sibergoif.

Castor Americanus Cuvier. Sdugetl)tcrc, Diagcv.

Den sibiriscben abnlicbe Beutel, deren aussere Haute innig

verwachsen sind und sicb nicht abziehen lassen, und mit einer

fast harzigen harteren, im Bruche gliinzenden Masse von scbwa-

Clierem Geruclie ausgeftillt.

Nicht zu verwechseln mit den kiinstlichen Beuteln, welche

aus einem von Hauten nur umhiillten Harze bestelien.

Man hat lange daruber gestritten, ob es iiberhaupt achte canadische

Bibergeilbeutel giibe und alle im Plandel vorkommenden als ein Artefact an-

gesprocken. Allein durch unzweifelkafte Zeugen stekt es fest, dass achte

canadische Bibergeilbeutel existiren. Sie werden in der Pkarmacopoe zu einer

atkerischen und weingeistigen Tinctur, so wie zu Aqua foetida antihysterica

gebraucht. Der Preis des sibirischen Bibergeils ist so hock, dass man es

selten anwenden kann. Durch grossere Gaben von canadischem lcann man
fur minderes Geld eine fast gleiche Wirkung erreicken. Als Pulver werden

sie kaum jemals augewendet.

Castoreum Sibiricum. @ibirifd)c$

Castoreum Russicum, Europaeum. 9iufftfd'e3, (SuropdifcbcS Stbcrgeil.

Castor Fiber L. Sdugetbicic, Diagcv.

Unbehaarte, uragekehrt-eiformige, dunkelbraune, oft zu zweien

mehr oder weniger verbundene Beutel, deren zwei aussere, ziem-

licla dicke Haute sich leicht von einander trennen lassen
,
wah-

rend zwei innere dtinnere plattchenartig die llohlung durch-

ziehen, die mit der Bibergeilmasse selbst erfiillt ist. Diese bildet

eine diclite, frisch gelbbraune, fast salbenartige, getrocknet braune,

matte, zerreibliche, mit Sauren aufbrausende Masse von eigen-

thumlichem starkem Gerucli.
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Sie werden nicht allein stfus Sibirien, sondern auch aus Polen,

Diinemark und Deutschland ausgefuhrt.

Die beiden Bibergeile werden jetzt mit ibrem Ursprungsorte bezeichnet,

wiihrend in der vorigen Auflage das sibirisclie glattweg Castoreum genannt

wurde. Obgleich icb dies damals billigte, so babe ich mich doch fiber-

zeugt, dass das jetzige Verfahren besser ist. Verordnete der Arzt Castoreum,

obne nahere Bezeichnung, so musste der Apotheker das sibirische nebmen.

In einem solcken Fade, wo das Recept fiber 3 Thaler kam, erklarte der Arzt,

wenn er niehts dabei setze, dass er dann immer canadense darunter versteke.

Der Arzt hatte Unrecht, blieb Hausarzt und der Apotheker verlor die Kund-

schaft, nachdem der Taxpreis des Castoreums zu einer ziemlich offentlichen

Discussion geffihrt hatte.

Wenn jetzt der Arzt Castoreum ohne nahere Bezeichnung vorschreibt, so

kann der Apotheker nehmen, was er will. Nach Ansehen der Person nimmt
er das theurere oder wohlfeilere. Am besten ist es, wenn er bei dem Arzte

anfragt, denn Castoreumhaltige Arzneien pressiren niemals.

Zum pharmaceutischen Gebrauclie wird es in Substanz zur Anfertigung

der Tincturen und in Pulver zum Gebrauche in der Receptur vorrathig ge-

halten. Es ist unter alien Umstanden Sache des Principals, das Castoreum

zum Gebrauche zurecht zu machen. Die schonsten und hellsten Beutel, die wei-

chen und beim Durchschneiden noch fast schmierigen sind auch die frisch-

sten, welche die meiste Feuchtigkeit enthalten. Es ist nicht zulassig, die-

selben in einem festverschlossenen Gefasse, sei es Blech, Porcellan oder

Glas, in diesem Zustande aufzubewahren, in der Absicht, einer Gewichtsvermin-

derung zu entgehen. Bei demjenigen, welches zur Receptur bestimmt ist, lasst

sich diese Gewichtsabnahme doch nicht yermeiden, weil es in diesem feuchten

Zustande nicht zu Pulver zerrieben werden kann, und bei dem zu Tincturen

bestimmten wfirde man Gefahr laufen, eine Yerschlechterung der ganzen Sub-

stanz zu erleiden; das noch feuchte Castoreum ist in luftdichten Gefassen dem
Schimmeln unterworfen. Ebensowenig darf man es in offenen, oder nur mit

Papier zugebundenen Gefassen, oder gar in papierenen Tuten bewahren: es

wfirde durch allmaligen Verlust von atherischem Oele bedeutend an Wirksam-
keit verlieren. Alle Arzneimittel werden trocken am besten aufbewahrt.

Man schneide das Castoreum mit einem scharfen Federmesser erst der Lange
nach durch, dann in die Quere in dfinne Scheibchen, breite sie auf einem

Papiere aus und bringe sie mit trockenem Chlorcalcium, welches auf einem

Teller ausgebreitet ist, unter eine Glasglooke oder ein anderes passendes Ge-

fass. Hat man einen passenden gusseisernen Grapen mit passendem Deckel,

so kann man darin nebeneinander zwei Glaser stellen, wovon das eine die Clilor-

calciumstficke, das andere das Castoreum enthalt. Bei gut aufgesetztem Deckel

wird die Luft aUmalig austrocknen und die Feuchtigkeit vom Castoreum zum
Chlorcalcium wandern, ohne dass Luftwechsel stattfindet. In dieser Art findet

ein vollkommenes Austrocknen in wenigen Tagen Statt, und das Castoreum

verliert niehts an seinen wirksamen Bestandtheilen. Die so ausgetrockneten

Stficke lassen sich nun ferner in einem luftdicht verschlossenen Glase aufbe-

wahren. Die zur Receptur bestimmten Stficke werden in einem Morser unter

starkem Drucke zu Pulver zerrieben und die sich darin zeigenden Mem-
branen und Fasern mit einer Pincette oder durch einen durchloclierten Sieb-

loffel entfernt. Ein wirkliches Sieben vertragt ein so theurer Stoff nicht. Die

durch das Perforat durchgegangene krfimliche Masse wird in einem Morser
M o h r, Commentar. H
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fein zerrieben. Ohnehin konnen die kleinen, in Pulverform dispensirten Men-
gen noch einmal im Morser bei der Receptur selbst zerrieben werden. Bei

weitem die grosste Menge wird in Pillenform verschrieben und dabei iet eine

so ganz feme Yertheilung nicht absolut nothwendig.

Ein schoner, nicht mehr schmieriger Beutel von sibirischem Castoreum

wog 51,02 Gramme. In Scheiben geschnitten und mit Clilorcalcium ausge-

trocknet, hinterliess er 43,7 Gramme oder 84,6 Procent ganz trockenes Ca-

storeum. 12 Gramme davon fein abgerieben und durch das Perforat gesiebt,

hinterliessen 3,77 oder 31,4 Procent hautiger Substanzen.

Das Bibergeil findet sich sowohl beim Mannchen als beim Weibohen des

Bibers. Bei dem Mannchen sitzen die Beutel hinter der Yorhaut, bei dem
Weibchen sitzen sie an dem oberen Rande der Miindung der Vagina, in wel-

che sie sich offnen. Sie liegen im Innern des Korpers und sind nicht ausser-

lich wie beim Moschusthier sichtbar. Deshalb sind die Castoreumbeutel auch

niemals mit Haut versehen. Sie sind paarweise vorhanden. Ausser ihnen

finden sich noch zwei Oelsacke vor. Den Zweck der Castoreumsubstanz im

Lebensprocess des Bibers kennt man nicht; denn weder aus der Anatomie,

welche keine auffallende Verbindung mit den Geschlechtswerkzeugen nach-

weist, noch durch die Beobachtung des Thieres in der Freiheit oder der Ge-

fangenschaft hat man bestimmte Andeutungen dariiber entnehmen konnen.

Die sibirischen oder moskowitischen Beutel, mit welchen im Werthe die

polnischen, baierischen gleichgeschatzt werden, sind im Allgemeinen grosser

als die amerikanischen oder canadischen. Man hat sie schon zu 3 x
/2 und 4

Zoll lang und 1 Pfund Schwere gehabt, was fibrigens ganz ausser der Regel

ist. Meistens wiegen sie 2 bis 4 Unzen.

Den chemischen Bestandtheilen nach enthalten sie ein fliichtiges Oel, wel-

ches den durchdringenden Geruch des Castoreums im hochsten Grade besitzt.

Dieser Geruch hat in der Natur und Kunst nichts Aehnliches und man muss

ganz darauf verzichten, ihn mit Worten zu beschreiben. Das Oel ist blass-

gelb, hat die Consistenz von Baumol, ist bald leichter, bald schwerer wie

Wasser und leicht in Alkohol loslich.

Ferner enthalt das Castoreum ein eigenes, krystallinisches, farbloses Fett,

welchem man den Namen Castorin gegeben hat. Es scheidet sich zuweilen

aus den Tincturen aus; endlich noch ein eigenthfimliches Harz, Bibergeil-

harz. Die nahere Beschreibung dieser Substanzen findet man in chemischen

Lehrbiichern. Noch ist ein Bestandtheil zu erwahnen, der niemals im achten

Castoreum fehlt, aber den Werth desselben nicht erhoht, namlich kohlen-

saurer Kalk. Er betragt oft fiber die Iialfte des Gewichtes, und zuweilen

noch mehr. Ich erinnere mich eines Falles, wo ein sehr achtbares Hand-
lungshaus einen ausgezeichnet schonen Castoreumbeutel aus Baiern von 0

Unzen Gewicht acquirirt hatte und mit demselben die Bewunderung aller :

Pharmaceuten die ihn sahen, erregte. Nachdem er langere Zeit zur Schau .'

herumgewandert war, wurde er endlich verkauft und — mit der nachsten

Post als vollig werthlos zurfickgeschickt. Beim Trocknen vvollte das Ca- i

storeum nicht gelb, geschweige braun werden, sondern bildete eine belle

erdige Masse, welche sich bei der Untersucliung als schwach gefarbter koh- M

lensaurer Kalk zu erkennen gab. Diese Erfahrung war unangenehm, denn

sie kostete 100 Thlr., aber interessant. Man sehe sich also beim Ankaufe sol-

chen hellen Castoreums vor, dass man keinen kohlensauren Kalk kaufe, von 1

welchem man den Centner zu einem Thaler haben kann.
Man hat sich viele Mfihe gegeben, feste Zeichen zu linden, wodurch man

in alien Fallen das sibirische von dem canadischen Bibergeil unterscheiden »

konnte. So lange die Beutel noch in unverletzter Form sind, ist dies ziem-
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lich leiclit. Die sibirischen Beutel sind im AUgemeinen grosser, weicher,
inneu glanzloser und der Inhalt heller und matter von Farbe. Die cana-
dischen Beutel siud dunkler von Farbe, barter und der Inhalt dichter, glan-
zender. Das wesentlichste Unterscheidungszeichen ist der weit starkere Ge-
ruch der sibirischen Beutel, im Yergleiche zu den canadischen. Dieses Un-
terscheidungszeichen ist durchgreifend. Sehr stark riechendes canadisches

Castoreum giebt es leider nicht; und schwach riechende sibirische Beutel sind,

wenn sie vollkommen acht sind, doch durchaus zu verwerfen. Es kommt
nicht darauf an, ob die Castoreumbeutel achter sibirischer Abkunft seien,

80ndern ob sie noch alle Eigenschaften der besten sibirischen Beutel besitzen,

und darunter ist der starlce Geruch die wesentlichste, da sich darauf ihre

ganze Brauchbarkeit griindet. Man hat auch viele Miihe darauf verwendet,

durch Reactionserscheinungen in den Tincturen sichere Anzeichen zu finden,

ob sie aus sibirischem oder canadischem Castoreum bereilet seien. Allein

darin ist man nicht recht zum Ziele gekommen. Diese Substanzen sind nicht

in der Art verschieden, dass man sie wie Kalk und Bittererde von einander

durch freiwillig hervorzurufende Erscheinungen unterscheiden kann. Sie wei-

chen nur in der Quantitat und nicht in der Qualitat von einander ab, und da
das atherische Oel uberhaupt keine Reactionserscheinungen hat, so zeigt auch

ein Mehr oder Weniger keine solche. Es kommt dabei vor allem wiederauf

die Starke des Geruches an, welches keine nach Zahlen bestimmbare

Grosse ist.

Catechu. s}kiju = (£atcd)u.

Acacia Catechu Willdenow. Mimoseen Bob. Brown. XVI, 8, L.

Harte, dunkelbraune, gleichfarbige, glanzende, oft von Blat-

tern umlnillte und durchsetzte Massen von lierbem Geschmack.

Zu verwerfen sind die einen Zoll breiten, aussen schwarz-

braunen, innen helleren, matten Wiirfel, das Extract von Uncaria

Gambir Roxburgh, so wie die linsenformigen, auf der einen Flache

mit Eeisspelzen bestreuten Kuchen, das Extract aus den Samen
von Areca Catechu Linn.

Die verschiedenen Arten Catechu bestehen grosstentheils aus einer eigen-

thiimlichen Gerbesaure, welche sich bis jetzt alien Reindarstellungen und
Analysen zu entziehen gewusst hat. Ihre gerbende und Eisenoxydsalze

farbende Eigenschaft reihet sie unter die Gerbesauren. Die Anwendung ist

ausserst unbedeutend. Die Pharmacopoe hat die alte Terra japonica
,

die

noch in der vorigen Ausgabe zugelassen war, ausser Cours gesetzt.

Die Cateehuarten sind chemische Praparationen, welche je nach der Be-

handlung andere Gestalten annehmen, und man muss sie nehmen, wie sie aus

jenen Landem Ostindiens zu uns kommen. Man kann nicht sagen, die eine

ist die achte und die andere die lalsche, da man eigentlich nicht weiss, was
man von ihnen zu verlangen hat.

11 *
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Ceratum Cetacei. Sfialratbcevot.

Emjplastrum Spermatis Ceti.

Nimm: Weisses Wachs,
Wallratli,

Mandelol, von jedem gleicbe Tbeile.

Nachdem alles gescbmolzen ist, giesse man es in Papier-

kapseln; nacb dem Erkalten wird es zerscbnitten.

Es muss weiss sein und darf nicht ranzig sein.

Die Bereitung dieses Cerats ist ungemein einfach und leicht. Die Bestand-

theile schmelzen im Wasserbade leicht zusammen. Am reinlichsten geschieht

dies in der Porcellanschale oder in einem grossen Salbentopfe. Man giesst das

Cerat in Papierkapseln aus. Damit diese horizontal stehen, bedient man sich

des S. 143 abgebildeten Apparates. Die Hohe der Schicht betragt nureinige

Linien. Farbt man dieses Cerat lichtrotli, indem man einige Stiickchen Rad.

Alcannae damit erwarmt, so fiihrt er auch den Namen Unguentum ad labia

oder labiale.

Cetaceum. 5Ba(vatl).

Physeter macrocephalus L. Sdugetlncvc, 20nle.

Das Walrath setzt sich nach dem Tode aus dem Thrane des Pottfisches,

Cachelot, der sich in den Hohlen der Schadelknochen behndet, ab. Der

i'hran wird abgeseiht, das zuriickgebliebene krystallinische Fett ausgepresst,

und mit einer schwachen Lauge von atzendem Kali behandelt, um den noch

anhangenden Thran aufzulosen, mit Wasser abgespult und in kochendem
Wasser geschmolzen. Im Handel kommt der Walrath in weissen, halb

durchsichtigen, blattrig- krystallinischen, sich talkartig (nicht talgartig) anfiih-

lenden Stiicken vor. Er ist nicht leicht einer Verfalschung ausgesetzt, da er

durch jede Beimischung seine eigenthumlichen, sehr cliarakteristischen Eigen-

schaften in hohem Grade verliert. Er hat ein specifisches Gewicht von 0,943

und schmilzt nach einigen Angaben noch unter der im Texte angegebenen
Temperatur.

Das Walrath lasst sich schwierig durch Behandeln mit concentrirten

Losungen der reinen Alkalien, oder durch Schmelzen mit den Hydraten selbst,

verseifen. Durch Weingeist lasst sich aus dem Walrathe eine kleine Menge
eines farblosen, zuweilen gelblichen Oeles abscheiden, welches schwierig und
unvollstandig verseifbar ist. Das nach mehrmaliger Behandlung mit Wein-

geist iibrig Bleibende ist reines Walrathfett oder Cetin. Sein Schmelzpunkt

ist 4° R. (5° C.) hoher als jener des rohen Walrathes. Es scheint kein ein-

facher Korper zu sein, weil es durch Verseifung verschiedene Stoffe erzeugt.

Doch ist dieser Schluss nicht bindend.

Wenn man Walrath mit einer alkoholischen Auflosung von Kalihydrat

kocht, und durch Zusatz von Wasser wieder zersetzt, so scheidet sich ein

Korper ab
?

der den Namen Aethal erhalten hat, und als Cetyloxydhydrat,
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C33 H33 O + HO, augesehen wird, worin dann wieder als ltadical die Verbin-

duug C3 o
II33 stecken soil, wofur aber nicht dei’ kleinste Beweis beigebracht

werden kann. Das Cetyl oxydhydrat oder Aetlial ist eine weisse krystallini-

sche Masse, die bei 48° C. schmilzt und in hoherer Temperatur unzersetzt

verdampft. Sie ist in Wasser unjoslich, wird aber in reicblicher Menge von

Alkobol uud Aether gelost, wovon sie den Namen Aethal erhalten hat, wie

Jitcus a non lucendo. Es wird kein Gebrauch davon gemacht.

Charta resinosa. ^pav^rtptev.

Clmrta antirheumatica sen antarthritica.

Papier, welches mit Schiffspech diinn uberzogen ist.

Die Pharmacopoe hatte eine Beschreibung von Pix navcilis an der pas-

senden Stelle aufnehmen miissen, um jeden Zweifel iiber dessen Natur zu

heben, denn man kann zweifelhaft sein, ob Theer oder schwarzes Schiffspech

zu nehmen sei. Das gemeine schwarze Schiffspech ist zu hart und schwer

. schmelzbar
,
um es bequem auf Papier aufstreichen zu konnen. Dagegen

eignet sich ein zusammengeschmolzenes Gemenge aus gleichen Theilen

schwarzem Schiffspeoh
,
gelbem Wachs und Terpentin ganz vortrefflich dazu,

und ist auch schon fruher dazu verwendet worden. Um das Papier damit
zu iiberziehen, bedient man sich des Sparadrapiers, der in Fig. 29 abgebildet

ist, nur dass man statt der darauf abgebildeten Leinwand ein diinnes, aber

Fig. 29.

Sparadrapier zur Kereitung dos Gichtpapiers.

stark geleirntes Papier unterlegt. Man schneidet die ganzen Bogen in ihrer
Falte einmal durch, bringt sie durch Streichen mit dem Nagel des Daumens
in eine Lage, dass jeder Bogen vor dem anderen ein wenig hervorragt. Man
legt den ganzen Pack eines halben Buches unter, giesst die geschmolzene
Masse auf, und zieht nun einen Bogen nach dem andern durch. Die von
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einem Bogen nicht aufgenommene Masse streicht Rich auf dem folgenden ab.

Verschwindet die harzige Masse allmalig, so ersetzt man sie durch frisches

Zugiessen. Die Schraubenmuttern c c bewegt man nach jedem Bogen um
eine Kleinigkeit, die man bald durch Erfahrung ermittelt, und die von der

Hohe des Gewindes der Schrauben b b abhiingt. In dieser Art kanp man
grosse Mengen von Gichtpapier in kurzer Zeit bereiten.

Gewohnlich streicht man die geschmolzene Masse, die, wenn sie ein hel-

leres Gichtpapier liefern soil, aus Cerae Jlav Resin. Pint
,

Terebinth venet.

aa. Unc. dimid., Picis liquid- Brack, dimid., bestehen kann, mit Hiilfe eines

Fig. 30. flachen Pinsels (Fig. 30) aus Schweineborsten auf die ein-

zelnen Bogen des Papieres auf. Dieser Pinsel ist sehr diinn,

aber drei Zoll breit, und wird schwach in die geschmolzene

Masse eingetaucht. Die Bogen liegen, damit die Masse hin-

durchziehe, auf einer heissen Platte aus Gusseisen, woraul

man auch das Wachspapier zu machen pflegt. Nach dem
Gebrauche streicht man den Pinsel auf Papier ganz aus,

befeuchtet ihn mit Terpentinol und streicht ihn nochmals
aus, damit er biegsam bleibe.

Ein etwas scharfer reizendes Gichtpapier lehrt die

badische Pharmacopoe von 1841 in der folgenden Art
machen: 4 Unzen Schweineschmalz, 6 Drachmen weisses

Wachs, eine halbe Unze Walrath, 24 Gran atherisches

Seidelbastextract sollen zusammen geschmolzen und auf

Papier aufgetragen werden. Dann soil das Papier einem Feuer so genahert

werden, dass die Masse ins Papier ziehe, und dieses noch zweimal auf der-

selben Seite damit bestrichen werden.

Das Gichtpapier gehort zu der casuistischen Medicin, und es liegt ihm
die Voraussetzung zu Grunde, dass man durch ein ausseres Mittel einen inne-

ren Schaden
,
wie Rheumatismus und Gicht, heilen konne. Bei vieler unan-

genehmer Qualerei niitzt es doch nicht und die Patienten wiirden durch viel

genossenes warmes Wasser mit etwas doppeltkohlensaurem Natron viel weiter

kommen.

Flacbpinsel.
ft

Chinioideum. (£ l) in io ib in

.

Es sei von brauner Farbe. Es schmeckt sehr bitter, ist t

wenig in Wasser, leicbt in hochst rectificirtem Weingeist und I
vollkommen in verdiinnten Sauren loslich. An der Luft gegliiht It

darf es lceinen Eiickstand lassen.—
Bei der Fabrikation des schwefelsauren Chinins bleibt zuletzt, wenn alles I

Krystallisirbare abgeschieden ist, eine dunkelgefarbte Mutterlauge von ausserstH

bitterem Geschmacke zuriick, die bei Zusatz von kohlensaui’en Alkalien voll-W

standig alle Bitterkeit verliert, indem sich ein gelblich weisser oder braun-i';

licher Niederschlag absetzt, der nach dem Auswaschen mit Wasser in gelinder t

Warmc harzartig zusammenbackt. Man hatte schon friiher bemerkt, dass dieser'

Korper basische Eigenschaften besitze, dass er Sauren vollkommen neutralisire. i

Aber die durch die Verbindung mit Sauren entstehenden Salze konnten in

keiner Art krystallisirt werden.

Sertiirner hielt es fiir eine eigene Basis und gab ihm den Namen Chi-

noidin. In manchem Chinioidin fand man noch Spuren von Chinin und Cin- :j
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chonin, und glaubte denselben die Wirksamkeit des ganzen Korpers zuschrei-

ben zu miissen. Aus diesem Grunde land die Anwendung des Chinioidins bei

den Aerzten keinen vollkommenen Eingarig, weil der grossere oder geringere

Gekalt an Cbinabasen eine ungleicke Wirksamkeit vermuthen liess. Durch eine

Untersuchung von Liebig (Annal. Pharm. Bd. LYIII, S. 348) gewann diese

Sache eine ganz andere Gestalt. Er zeigte durch genaue Analysen, dass so-

wohl das reine Chinioidin als auch sein Platinsalz quantitativ dieselben Men-

gen von Elementen enthielt, als das Ckinin und dessen Platinsalz. Ferner

wurde durch Destination mit Aetzkalilauge eine gleichgrosse Menge Chinolin

erhalten. Aus diesen Yersuchen, welche durch die ganz gleiche therapeutische

Wirkung bestarkt werden, geht hervor, dass das Chinioidin seiner Natur nach

ganz identisch ist mit dem Chinin, und sich nur davon durch seine Farbe und
UnkrystaUisirbarkeit unterscheidet. Da das Chinioidin am besten in Gestalt

einer weingeistigen Tinctur verordnet wird, so ist eine Yorschrift zu einer

solchen in der Pharmacopoe aufgenommen worden.

Der durch diese Entdeckung verursachte Mehrbedarf und Preissteigerung

veranlasste auch Yersuche zu Verfalschungen und namentlich sind bis jetzt

solche mit Asphalt*) und mit Colophonium **) berichtet worden. Sie sind leicht

zu entdecken, indem sich das reine Chinioidin leicht und vollstandig in ver-

diinnten Sauren lost, wiihrend die genannten Harze als unloslich zuriick blei-

ben. Man hat solches von 40 und 64 Proc. Beimischung gef’unden. Eine

andere Yerunreinigung mit Erdsalzen ***) mag eher unabsichtlich gewesen

sein- Sie betrug auch nur 7% Proc. und bestand aus kohlensaurer Kalk- und
Bittererde.

Das Chinioidin ist immer ein Product der Veranderung der Chininalkaloid e.

Dasselbe hat zweierlei Ursprung. Es entsteht bei der Arbeit der Fabrikation

des schwefelsauren Chinins, dann aber auch schon in den Waldern von Ame-
rika, wenn die Rindensammler die Rinde zum Trocknen an die Sonne legen.

Die in diesen Rinden enthaltenen Chinin- und Cinchoninsalze verandern sich

dann, und verwandeln sich in harzige farbige Stoffe, welche den grossten

Theil des kauflichen Chinioidins bilden. Pasteur hat nachgewiesen, dass

wenn ein Chinin- oder Cinchoninsalz nur wenige Stunden in verdiinnter oder

concentrirter Auflosung der Sonne ausgesetzt wird, die Flussigkeit ausser-

ordentlich schnell eine dunkle braunrothe Farbe annimmt. Diese Yeranderung
ist von derselben Art, wie diejenige, welche unter dem Einfluss einer erhohten
Temperatur stattfindet. Es geht daraus fur die Chininfabrikation die wichtige
Thatsache hervor, dass, wie man bis jetzt schon die Anwendung der Warme
moglichst eingeschrankt hat, auch dem Lichte nur moglichst wenig Zutritt

zu gestatten sei.

Chininum sulphuricum. 0d)ipcfclfauvc6 (Sbinin.

Sulphus chinicus.

Kleine zarte, farblose, prismatische Krystalle, welclie in unge-
fahr 800 Theilen kaltem und 30 Theilen kochendem Wasser, in

*) Archiv d. Pharm. Bd. LVIII, S. 148.
**) Archiv d. Pharm. Bd. LXI, S. 303 und 300.

***) Archly d. Pharm, Bd. LXII, S. 308.
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60 Theilen hochst rectificirtem Weingeist, in Aether jedoch selir

schwer loslich sind. Es ist von sehr bitterem Geschmack.
An der Luft erhitzt darf es keinen Riickstand lassen.

Das schwefelsaure Ckinin wird mit Recht zu jenen Arzneikorpern gerech-
net, die nur im fabrikmassigen Betriebe gut und billig geliefert werden kon-
hen. Es wiirde zum Nachtheil des Publicums und des Apothekers sein, wenn
man auf der eigenen Bereitung des Chininsalzes bestehen wollte. Weder die

Ausbeute, noch die Giite wurde in gleickem Verhiiltniss, wie bei der Aus-
bringung im Grossen, erreicht werden. Die Yerluste der Filtration, Destination,

das Wegwerfen unverwerthbarer Mutterlaugen wiirden sich tausendmal wieder-
holen, und es konnte weder ein gleich billiges, noch ein gleich zuverlassiges

und gutes Product erkalten werden, da die Fabrikation des Chinins viele

Uebung, Erfahrung und Kenntnisse erfordert. Da der Apotheker demnach
mit der Darstellung des Chinins nichts zu thun hat, so bleibt ihm eigentlich

nur die Prufung des Chininsalzes auf seine Reinheit iibrig. Unter diesen

moglichen Yerunreinigungen steht an der Spitze jene mit isomeren China-

alkaloiden, die in der neueren Zeit aufgefunden worden sind, und deren ge-

naue wissenschaftliche Unterscheidung noch nicht vollstandig gelungen ist.

Um diesen unsere besondere Aufmerksamkeit zu widmen
,

wollen wir die

leichter zu entdeckenden zuerst besprechen. Das schwefelsaure Chinin soli

keine feuerbestandigen Stoffe enthalten. Dies wird am beaten erkannt, indem
man eine Messerspitze voll des Salzes auf einem Platinblech fiber einer kraf-

tigen Weingeist- oder Gasflamme vollstandig verbrennt. Ein feuerbestandiger

Rest zeigt die Gegenwart fixer Stoffe an. Man kann diesen Rest noch priifen,

indem man ihn mit ejnem Tropfen Wasser befeuchtet und mit einem Glasstabe

rothes Lackmuspapier befeuchtet. Dann indem man einen Tropfen Salzsaure

mit einem Glasstabe hinzubringt und etwaiges Aufbrausen beobachtet. In der

salzsauren Losung kann man erst mit Ammoniak, dann mit kleesaurem Am-
moniak, zuletzt mit phosphorsaurem Ammoniak priifen, ob Kalk oder Bitter-

erde vorhanden ist.

Befeuchtet man das Salz mit einigen Tropfen concentrirter Schwefelsaure,

so zeigt eine rothe Farbung die Gegenwart von Salicin, einem krystallisirba-

ren, stickstofffreien und fast wirkungslosen Bestandtheile der Weidenrinde, an.

Eine braune, fast schwarze Farbung deutet auf Mannit oder gemeinen Zucker.

Die einfachste Probe auf Chinidin wird durch Schiitteln mit Ammoniak-
fiiissigkeit und chinidinhaltigem Aether angestellt. Man verschafft sich den

letzten
,
indem man schwefelsaures Chinidin mit einer eben zur Zersetzung

geniigenden Menge Ammoniak und mit Aether schiittelt. Da das Chinidin

in Aether nicht ganz unloslich ist, so sattigt man diesen zuerst mit diesem

Stoffe, damit nachher jede kleine Menge desselben Korpers angezeigt

werde. Schiittelt man nun das zu priifende schwefelsaure Chinin mit

diesem Aether, unter Zusatz von etwas Ammoniak, so wird das Chininsalz

zersetzt, und das Chinin lost sich im Aether auf, dagegen scheidet sich jede

Spur von Chinidin in dem damit gesattigten Aether aus, und es stellt sich

eine weisse Trfibung auf der untern Schicht schwimmend aus. Besteht diese

aus Chinidin, so lost sie sich in einem gTossen Zusatz von reinem Aether,

wahrend Cinchonin darin unloslich ist. Es dient diese Prufung also zur Unter-

scheidung von Chinidin und Cinchonin.

Friiher wandte man den Aether rein an, und auch diese Probe geniigt in

den meisten Fallen um so besser, als der Apotheker gar nicht im Besitz von

Chinidinsalzen zu sein braucht. Man nahm 6 Gran des zu priifenden Pra-
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parates, iihergoss sie in einer Probirrohre mit 60 bis 70 Tropfen (etwa 2 bis

3 Cubikcentimeter) Aether, setzte 6 Tropfen Ammoniakflussigkeit zu und

schiittelte kraftig urn. Die Mischung trennt sich in eine klare wasserige and

eine iitherische Fliissigkeitsschicht, wenn die obcre weder sogleich noch nach

einigen Stunden ein pulveriges oder krystallinisches Product aussckeiden darf.

Diese Probe geniigt in den meisten Fallen, um von Chinidin % bis P/gProc.,

von Cinchonin die kleinste Menge anzuzeigen. Zuweilen jedoch treten Er-

scheinungen ein
,
welche die Erkennung triiben. Oefters gestebt namlicb,

unter noch nicht ermittelten Bedingungen, die atherische Scbicbt zu einer

opodeldocartigen Gallerte, die zuweilen vollkommen bell und durchsichtig

bleibt, mancbmal aber aucb von eingeschlossenen Luftscbichten durchzogen

-ist, wodurch leicht Tauschungen entstehen. Es ist namlicb in diesem Falle

fast unmoglich zu unterscheiden, ob sicb aus der atherischen Losung Chinidin-

krystalle abgeschieden haben, oder nicbt. Der Hauptgrund, warum die Aether-

probe nicht durchgebends stichbaltig ist, liegt jedoch weniger in dieser meist

zufalligen Erscheinung, als in dem Umstande, dass es Chininalkaloide giebt,

die obscbon dem gewohnlichen Chinidin isomer und theilweise aucb isomorph,

manche gauz abweichende chemische Eigenschaften und darunter namentlich

eine weit grossere Loslichkeit in Aether zeigen. Dieser Gegenstand ist am
. griindlichsten von G. Kerner*) untersucht worden, aus dessen Besultaten

hier das Wichtigste mitgetheilt werden kann. Derselbe fand, dass es solche

chinidinartige Basen giebt, die bis 20 Proc. sich dem reinen Chininsulphat

beimischen lassen, ohne dass sie durch die Aetherprobe angezeigt werden,

.und es liegt die Befiirchtung nahe, dass die Fabrikanten oder Droguisten sich

diese Eigenschaft der neuen Alkaloide zu Nutzen machen werden, urn solche

minder werthvolle Alkaloide mit dem Chinidinsulphat unter dem Schutze der

Aetherprobe in den Handel zu bringen. Kerner stellte sich nun die Auf-

.gabe, eine leicht zu handhabende und exacte Chininprobe ausfindig zu machen,

nach welcher sich auch kleine Mengen der neuen Basen entdecken lassen.

Um aber hier nicht in jene Begriffsverwirrung zu fallen, welche durch das

allmalige Auftauchen dieser Stoffe in der Wissenschaft, und durch ihre jedes-

: malige Generalisirung entstanden ist, muss zuerst eine allgemeine Charakte-
r ristik der Chinabasen vorausgeschickt werden.

Sammtliche bis jetzt entdeckte organische Basen der Chinarinden lassen

i sich in zwei genau unterschiedene Gruppen einreihen. Diese sind

1) das Chin in und seine Isomeren mit der Formel C40 H24N2 0 4 -)-mH0, und
2) das Cinchonin und seine Isomeren mit der Formel C40H24 N2 O 2 .

Die erste Gruppe hat die bekannte smaragdgriine Enaction mit Chlor-
wasser und Ammoniak. Die reinen Alkaloide bilden Hydrate, die leicht ver-

p
wittern. Zur ersten Gruppe gehoren

1. Das Chinin, rein gewohnlich amorph, aber zwei Hydrate (mit 2 und
: 3 Atomen Wasser) bildend. Es ist hauptsachlich dadurch charakterisirt, dass

!

83 von a9en Chinabasen allein ein krystallisirbares Substitutionsproduct mit

[

den metalli8ch schillernden Herapathit, zu geben im Stande ist.

2. Das Chinioidin, die amorphe Modification des Chinins.
3. Gewohnliches Chinidin («-Chinidin). Das im Handel am haufig-

iten vorkommende schwefelsaure Chinidin ist das Sulphat des a-Chinidins.
has reine Alkaloid krystallisirt aus Weingeist in grossen, kurzen, nur langsam
*erwitternden Prismen. Es lost sich nur spurweise in lauwarmem Aether und

rwird nach kurzem Stehen wieder krystallinisch ausgeschieden. Seine Gegen-

|

wart irn schwefelsauren Chinin wird daher durch die Aetherprobe leicht ver-

*) Fresenius, Zeitscbr. f. analyt. Cheraie Bd. I, S. 150.
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lathen. Yiele seiner Salze zeigen den krystallisirenden Chininsalzen gegen- i

liber auifallende Verschiedenheiten in Form und Loslichkeit.
4. jS-Chinidin. Krystallisirt ausWeingeist in rasch verwitternden feinen

Nadeln und lost sich leichter als das vorhergehende in Aether. Das schwefel-
saure Salz ist sprode, nicht vollig biegsam, bedeutend loslicher als das
«-Chinidinsulphat, und giebt mit massig concentrirter Jodkaliumlosung p’ulver-
tormige Niederschlage

,
wahrend, mit Ausnahme des schwefelsauren Chinins,

die Losungen aller andern Sulphate von Chinabasen damit oligharzige Aus-
scheidungen geben. Die ubrigen Salze stehen denen des Chinins theilweise

i

naher als die des «-Chinidins.

5. y-Chinidin. Lost sich noch weit leichter in Aether als das vorige;
die Loslichkeit seines schwefelsauren Salzes fallt ziemlich mit der des «-Chi- 1
nidinsulphats zusammen. Es ist nach Ansehen nicht von reinem Chininsulphat A
zu unterscheiden.

Zur zweiten Gruppe gehoren die folgenden Alkaloide, welche den gemein-
schaftlichen Charakter haben, mit Chlorwasser und Ammoniak keine Farben-

i

veranderung zu geben. Sie bilden in reinem Zustande keine Hydrate, da-

gegen schone wasserfreie Krystalle und losen sich in Aether nicht, oder
jedenfalls weniger als das «-Chinidin.

1. Cinchonin, durch Form und Eigenschaft fast sammtlicher Salze

von den ubrigen Chinabasen zu unterscheiden.

2. Cinchonidin, krystallisirt aus Weingeistin harten Prismen von auffal-

lendem Glasglanz. Seine Salze krystallisiren im Allgemeinen schlechter, als

jene der ersten Gruppe und des Cinchonins. Das salzsaure Salz krystallisirt

constant in derben Octaedern, wahrend alle ubrigen salzsauren Salze der

Chinabasen diinne Nadeln bilden. Sattigt man es mit Schwefelsaure und
wenig Wasser, so gestelit es nach dem Erkalten und einigem Stehen zu kasig

gallertigen Massen, welche getrocknet Aehnlichkeit mit der Magnesia carbo-

nica haben.

Bei der Aufsuchung einer leicht ausfiihrbaren und sicheren Chininprobe

fand Dr. Kerner zunachst das Yerhalten zu Jodkaliumlosung, welches oben
beim /3-Chinidin hervorgehoben wurde, als nicht geniigend, weil die dabei zu

beachtenden Cautelen schwierig einzuhalten siud, und auch weil das kauf-

liche Jodkalium niemals absolut frei von kohlensaurem Kali ist, was die Probe
fiir diejenigen unbequem macht, die sich erst das vollkommen neutrale Keagenz
darstellen mussen. Ebenso wenig fand er die Loslichkeit in reinem Wasser,

nach Howard’s Vorschlag, passend, weil diese Loslichkeit fiir das reinsle

Praparat nicht vollkommen constant ist, und xiberhaupt Loslicbkeitsbestim-

mungen gar nicht zu den leichten analytischen Arbeiten gehoren. Kerner
nahm nun die losende Kraft des Ammoniaks zu Hiilfe und bestimmte wie viel

i

Ammoniakfliissigkeit nothig war, um das ausgeschiedene Alkaloid wieder in i

Losung zu bringen. Hierbei ist nun das reine Chinin das am leichtesten
j

losliche Alkaloid, «-Chinidin ist schon weit schwieriger loslich, p- und y-Chi- i

nidin und Cinchonidin hochstens in Spuren loslich, und Cinchonin so gut wie

unloslich. Demnach sind die Loslichkeiten der Chinabasen in Ammoniak und :

die ihrer schwefelsauren Salze in Wasser gewissermaassen umgekehrt propor- <
;

tional, und auf dies Verhalten griindet er die empfohlene Chininprobe. Bei

den Ermittelungen mit reinen Salzen wandte er zwei verschiedene Ammoniak-

fliissigkeiten an
,
namlich vom specif. Gewicht 0,92 und 0,96. Die letztere i

Fliissigkeit ist die officinelle unserer Pharmacopoe, und man wird sie am

besten allein anwenden, weil sie weniger stark ist, also genauere Zahlen aus-

giebt. Um diese Operation leicht auszufiihren, kann man sich nur der Maasse

bedienen, welche leicht mit Pipetten und Biiretten bestimmt werden. Die
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Pharmacie kann sich einmal nicht mehr diesem neuen Zweige der chemischen

Analyse ganz abschliessen. Bei den Begriindungsversucben wurde auch die

Loslichkeit der Salze bestimmt, wovon aber bei der praktischen Anwendung

der Methode abgesehen wird.

Das reine schwefelsaure Chinin, von dem eine grosse Zahl Loslichkeits-

bestimmungen vorhanden sind
,

lost sich in destillirtem Wasser von 12 bis

15°C. im Verhaltniss von 1:750 auf. Die Zahlen weichen etwas von einander

,ab, jedoch stellen sie sich zwischen 740 und 770. Das von Kerner ange-

wandte Salz zeigte 1:752. Es ist das schwerloslichste aller schwefelsauren

'Salze von Chininbasen. Bei der Bereitung der Losung darf das Wasser nicht

fiber 15° C. warm sein, da sich das Salz schon wenige Grade iiber dieser Tem-

taferatur betriichtlich leichter lost. Man macht die Losung durch Schiitteln

:und Absetzenlassen in einem Glaschen, und filtrirt nach halbstundigem Stehen-

lassen in ein anderes Glaschen ab- Yon dieser kalt gesattigten Losung wur-

'den 5 Cubikcentimeter abpipettirt und dann von der Ammoniakflussigkeit von

'0,96 specif. Gewicht so lange hinzugelassen, bis bei leichtem Umschwenken
der entstandene Niederschlag wiederum gelost war. Es wurden im Durch-

-schnitt 6,7 Cubikcentimeter Ammoniakflussigkeit verbraucht.

Das «-Chinidinsulphat zeigte eine Loslichkeit von y223 , und es wurde auf

1 Cubikcentimeter der gesattigten Losung (oben waren 5 Cubikcentimeter

.genommen) im Durchschnitt 12,7 Cubikcentimeter Ammoniak verbraucht. Mit

Berucksichtigung der ungleichen Menge verlangt dieses Salz fur das gleiche

Volum kalt gesattigter Losung 9 bis 10 mal so viel Ammoniak als das reine

< Chininsalz. Das
/?-Chinidinsalz hatte eine Loslichkeit von yil2 bis Vios, un(l erforderte auf

1 Cubikcentimeter der kalt gesattigten Losung 15,4 Cubikcentimeter

Ammoniak.
y-Chinidiusalz, bei einer Loslichkeit von yi05 12,5 Cubikcentimeter Am-

moniak fur 1 Cubikcentimeter kalt gesattigter Losung;
Cinchonidin bei einer Loslichkeit von yg8 15,9 bis 16,2 Cubikcentimeter

Ammoniak, und das

schwefelsaure Cinchonin, bei einer Ldslichkeit von y54 ,
war bei Zusatz

von 150 Cubikcentimeter Ammoniak auf nur a
/2 Cubikcentimeter der Lo-

sung noch nicht klar geworden.

Demnach stehen die verschiedenen schwefelsauren Chinabasen sehr weit

auseinander in Betreff der Losungsfahigkeit in Ammoniak, und es kommen
eigentlich zwei Umstande zusammen, welche den Unterschied so auffallend

machen, namlich erstens die grossere Losungsfahigkeit der anderen Sulphate,

ausser dem reinen Chininsulphat, im reinen Wasser selbst, und die geringere

Losungsfahigkeit der Base selbst in Ammoniak.
Die praktische Priifung wird demnach in folgender Art ausgefuhrt.

Man mache sich eine bei 15° C. gesattigte Losung des zu prufenden Chi-

ninsulphates in destillirtem Wasser, indem man einen Ueberschuss des Salzes

mit destillirtem Wasser in einem Glaschen schiittelt und eine halbe bis ganze
Stunde stehen lasst. Man filtrirt dann in ein anderes Glas ab. Von dieser

Flussigkeit saugt man eine 5 Cubikcentimeter -Pipette (Fig. 31 a. f. S.) voll

und lasst bis an den Strich ablaufen, dann lasst man den Inhalt der Pipette
in ein anderes reines Glas ablaufen und giebt nun von der Ammoniakflussig-
keit von 0,96 specif. Gewicht 7 Cubikcentimeter hinzu, verschliesst das Glas und
schwenkt die Flussigkeiten leicht um. Es muss im Ealle der Reinheit des
Chininsulphats die Flussigkeit nach einigen Minuten vollkommen klar werden.
Fur eine Handelsprobe ist dieses Verfahren vollkommen hinreichend, und
selbst wenn eine schwache Opalisirung eintriite, die auf Zusatz von a

/10 Cubik-
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centimeter Ammoniak verschwande, so ist dies nocli kein Grund, das Chinin-j
sulphat einer ungiinstigen Beurtheilung zu unterwerfen.

Fig. 31.
Die nach diesem Verfahren angestellten Gegenversuche gebeni

die vollstandigste Befriedigung.

Als man zu 5Grm. Chininsulphat 0,25 Grm. /J-Chinidiqsulphati

zusetzte, also 5 Proc. Verunreinigung, entstand sogleich ein star-

ker Niederschlag; bei 1 Proc. Zusatz starke Opalescenz, nach einigen
Minuten flockige Ausscheidung; bei y2 Proc. nach einer halbenj
Stunde Ausscheidung von /3-Chinidin; bei y5 Proc. nach4Stunden
deutliches kleines Sediment

;
bei yi0 Proc. trat keine Reaction mehri

ein
;

bei schwefelsaurem Cinchoninzusatz von nur yi0 Proc. war!
die Reaction noch sehr deutlich. Demnach bietet das Verfahren
eine geniigende Sicherheit dar. Erwagt man, dass alle diese China

-

® basen selbst ahnliche medicinische Wirkungen wie das achte Clrinin

besitzen, und dass es noch nicht durch Versuche feststeht, dassf

sie iiberhaupt schwachere Wirkung haben, als das officinelle Salz,

so erkennt man, dass die Interessen des heilungsuchenden Publi-j

cums geniigend gewahrt sind, und aus diesem Grunde konnte man
es wohl tibersehen, dass die Pharmacopoe den Gegenstand etwas

sehr leicht genommen hat, indem sie von der Aechtheit und Giite

des Chininsulphats keine andere Kennzeichen angiebt als einige

Losungsverhaltnisse, welche gerade am allerschwierigsten zu be-

stimmen sind, und deshalb niemals zur Anwendung kommen.
Mann in St. Petersburg hat noch ferner einige Chininproben

angegeben, welche jedoch mit jener von Kerner nicht gleich-

gestcllt werden konnen, theils weil sie schwieriger auszufiihren,

theils weil sie nicht so sicher im Erkennen sind. Er fand, dass

das Chinidinsulphat in einer Auflosung von Tartarus natronatm I

(1 zu 10 Theilen) bei gewohnlicher Temperatur loslich ist, wah-

rend reines schwefelsaures Chinin so wenig darin loslich ist, dass

kleine Mengen von Ammoniak keine Triibung hervorbringen.

Ebenso ist schwefelsaures Chinidin und Cinchonidin in einer Glau-

bersalzlosung von 1 Theil auf 3 Theile Wasser leicht loslich, wah
rend schwefelsaures Chinin darin schwer loslich ist. Man kann

deshalb mit der Auflosung des Seignette- und Glaubersalzes kleine

Mengen der genannten Chinidinsalze aus dem Chininsalz aus-

ziehen und dann durch Ammoniak zur Wahrnehmung bringen. Es

ist wahrscheinlich, dass die Gegenwart leicht loslicher Salze, welche I

das Wasser mit einer gewissen Kraft binden, die Loslichkeit aller

anderen Salze vermindert, und dass das reine Chiuinsulphat,

welches an sich schon schwer loslich ist, am meisten in seiner

Loslichkeit verandert wird, die andern Sulphate zwar ebenfalls,

aber verhaltnissmassig weniger, und es mag die neue Probe

j

moter-Pipette. Von Mann als Bereicherung des Materials zu unserm Besitzthumr

hinzukommen.

Yon der Fabrikation des Chinins im Grossen ist nur das Allgemeine be-J

kannt, indem die Fabrikanten ihre besonderen Vortheile geheiin halten. FurS

die Wissenschaft ist dies kein grosser Schaden, da diese Fabrikation noch I

ganz andere Dinge als das Wissen und Konnen, namlich das Haben, fordert.S

Durch Wasser allein lassen sich die Chinabasen bei keiner Temperatur aus-»

ziehen. Es werden deshalb iminer andere Losungsmittel, namentlich verdunntel

Siiuren, angewendet. Dab.ei wird starke Erhitzung und langere Dauer derl

Warme gern vermieden, urn die Entstehung des Chinioidins zu vermeiden.

Cubikcenti-
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[)er erste saure Auszug enthiilt neben den Basen Chinasiiure, Chinagerbsiiure

und farbende Substanzen. Es kommt darauf an, diese Stoffe am leichtesten

auszuscheiden. Friiher nahm man zur Abscbeidung der Chinabasen Magnesia,

dann Kalkhydrat, jetzt vielfach kohlensaures Natron, worin das Chinin beson-

ders unloslich ist. Der entstandene Niedersclilag enthielt ausser den China-

basen ebenfalls jene oben genannten Stoffe. Der aus Calisaya- oder Konigs-

chinarinde erhaltene Niedersclilag entlmlt ausser fremder Substanz vorwaltend

Chinin neben wenig Cinchonin; er wird nach dem Trocknen mit 75- bis 80-

griidigem Alkohol in der Warme ausgezogen, die alkoholische Losung mit

verdonnter Schwefelsaure neutralisirt, so dass sie kaum merklich sauer reagirt,

dann der Alkohol abdestillirt; beim Erkalten gesteht der Riickstand zu einer

lockeren Ivrystallmasse, indem das schwerlosliche schwefelsaure Chinin heraus-

krvstallisirt. Man presst aus und wascht etwas mit kaltem Wasser. Die

•Jirystallmasse wird dann in heissem Wasser gelost, mit Thierkohle digerirt,

dann durch Sieden alles gelost, colirt und krystalli siren gelassen. Die Kry-

stallmassen werden im Schatten in der Art getrocknet, dass sich die Mutter-

tauge in Papier hineinziehen kann. Wahrscheinlich wird man das Salz jetzt

eentrifugalisiren, wodurch die Mutterlauge vollkommen entfernt wird, und

das Salz beim Trocknen ganz farblos erscheinen muss. Eine grosse Menge
^Modificationen des Yerfahrens sind bekannt geworden, welche uns aus leicht

1 begreiflichen Griinden wenig interessiren. Besonders vielversprechend ist das

Werfahren von Rabourdin, welcher Chloroform zum Ausziehen der China-
1 oasen aus dem ersten Niederschlag angewandt hat. Darin losen sich nur die

Chinabasen, aber nicht die Farbstoffe. Das Chloroform wird durch Destination

wvieder gewonnen
,
und der Riickstand mit den Sauren behandelt. Friiher

thatte man schon Terpentinol, Steinkohlentheerol, fette Oele, Stearinsaure

zu gleichem Zwecke angewendet, doch scheint das Chloroform den Yorzug
!zu verdienen. Das officinelle schwefelsaure Chinin ist die neutrale Yerbindung

.-24^24 -^2 O4 — S

0

3 —|— 8H0; friiher nannte man sie die basische. Eine saure

Yerbindung mit 2 Atomen Schwefelsaure. und 16 Atomen Wasser entsteht

. lurch Zusatz von gleich viel Saure, als schon darin enthalten ist.

Das schwefelsaure Chinin verwittert leicht und verliert 6 Atome Wasser
ider 11,7 Proc. an Gewicht, was sich jeder zu merken hat.

Chloroformium. Chloroform.

Formylum cliloratum.

Es sei klar und farblos, von 1,492 bis 1,496 specif. Gewicht.
[Mit gleichen Theilen Schwefelsaure geschiittelt darf es diese nicht

arben; es darf keine Salzsaure enthalten und muss sich vollstan-

|dig verfliichtigen lassen.

Das Chloroform ist in gut versohlossenen Gefassen vorsichtig aufzu-

bewahren.

Das Chloroform ist zwar schon langere Zeit bekannt, aber erst seit der
etzten Ausgabe der Pharmacopoe als empfindungverminderndes (anasthesiren-
les) Mittel in den Arzneischatz aufgenommen worden. Es stellt im reinen
iustande ein wasserhelles Oel von 1,49 specif. Gewicht dar, siedet bei nor-
nalem Barometerstand bei 48,8° R. (61° C.), bei Gegenwart von Wasser schon
ruber; seine Dampfdichte ist 4,230. Es riecht angenehm durchdringend,
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schmeckt siiss und feurig; die Wirkuug des eingeathmeten Dampfes ist be- i

sinnungraubend, geliilil- und schinerzvermindernd. Das Chloroform entsteht
durch die Einwirkung von unterchlorigsaurem Kalk auf Weingeisl, Ilolzgeist,
Aceton. Man wendet zur Darstellung allgemein nur den Weingeist an.
Koramt eine verdiinnte Losung von Cblorkalk mit Weingeist zusammen, so
findet bei einer gewissen Temperatur von selbst die Wechselwirkufig der
Stoffe statt, es entstelit freiwillige Destination, und im Destillat setzt sich das
Chloroform als der schwerere Korper zu Boden. Alle, welche sich mit der
Darstellung dieses Korpers beschiiftigten

,
machten die Beobachtung, dass die

Erscheinungen der Destination, die Eigenschaften des Destillats und seine
Mengen im hohen Grade wechselnd sind. Es ging damit wie mit dem Bit-

termandelvvasser
,
und derselbe verdienstvolle Pharmaeeut Herr Michael

Pettenkofer in Munchen, hat auch hier zuerst die Bedingungen der Bil-

dung und das Verhaltniss der Stoffe auf feste Regeln gebracht. Seine des-

fallsige Abhandlung befindet sich in Buchner’s neuem Repertorium Bd. X,
S. 103, und wir konnen das Wichtigste liber diesen Gegenstand aus derselben

entnehmen.

Bei der gewohnlichen Bereitungsart werden die Stoffe kalt gemischt und
dann in einem Destillationsgerathschaft bis zum Uebergehen des Destillats

erwarmt. Aber gerade bei diesem Yerfahren traten die ungleichen Aus-
beuten ein.

Bringt man eine klare, mit Weingeist versetzte Chlorkalklosung in einem
Glase an einen kiihlen Ort von 8 bis 10°R., so sieht man die Fliissigkeit auch
bei mehrtagigem Stehen sich nur schwach triiben und man bemerkt nur einen
geringen Geruch nach Chloroform. Stellt man ein: solches Gemisch in eine

Digestionswarme von 25 bis 30° R., so ist die Triibung nach kiirzerer Zeit

eine viel starkere und vermehrt sich im Laufe der Zeit immer mehr, und in
x;

dem Maasse, als sich die Fliissigkeit triibt, tritt auch immer deutlicher der
Geruch nach Chloroform hervor. Erhitzt man auf 50 bis 60°R., so gerinnt

ein solches Gemisch, wenn es nicht zu verdiinnt ist, gallertartig, und aus der

immer dicker werdenden Masse entwickeln sich reichliche Gasblasen, vonver-
dampfendem Chloroform herriihrend. Setzt man sodann die Erhitzung bis zu 1

70°R. fort, bis kein Chloroformgeruch mehr wahrgenommen wird, so ist auch

das gallertartige Ansehen verschwunden und in der Fliissigkeit ist ein weisser •

Niederschlag vertheilt, der sich als kohlensaurer Kalk ausweist. Es hat sich

also Kohlensaure auf Kosten des Kohlenstoffs im Weingeist und des Sauer-

stoffs des Wassers gebildet. Der bei niederen Temperaturen aus Auflosungen *

ausgeschiedene kohlensaure Kalk ist immer gallertartig
,
amorph und verliert k

durch langeres Stehen oder rascheres Erhitzen diese Aggregatform, indem er

krystallinisch wird.

Eine fernere Beobachtung ist, dass, je rascher man eine mit Weingeist R.

versetzte filtrirte Chlorkalklosung bis zum Kochen erhitzt, desto mehr neben i-

dem Chloroformgeruch auch der Geruch nach Chlor auftritt, und dass sich 8

die Menge des ausgeschiedenen Niederschlages von kohlensaurem Kalk ver- .

mindert. Es scheint sich demnach das Chloroform in einem Gemenge von r

Chlorkalk, Wasser und Weingeist auch bei gewohnlicher Temperatur zu bil- tj

den, aber entschieden giinstiger hierzu ist eine hohere Temperatur. Die gun- j

stigste Temperatur liegt zwischen 46 bis 60° R. Bei Temperaturen unter 40° R.

sail man immer die Ausbeute sich vermindern und ebenso wenn das Gemenge ..

langere Zeit bei niedriger Temperatur gestanden hatte. Erhebt man die

Warme rasch bis zum Siedepunkt des Wassers, so scheint unterchlorige

Saure gasformig zu entweichen und ein bedeutender Ausfall an Chloroform

tritt ein.
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Bei der Destination des Chloroforms aus grosseren Mengen Chlorkalk

tritt oft, besonders bei raschem Feuer, ein eigenthiimlicher, das Atkmen be-

lastigender Chlorgeruch auf und das erhaltene Chloroform hat eine grunliche

Parbung. Solches Chloroform erhitzt sich nach einiger Zeit auf 30 bis 45°R.,

stosst Gasblasen aus, und kann bei geschlossenen Gefassen eine gefahrliche

Explosion herbeifuhren. Kuhlt man durch Einsetzen in kaltes Wasser ab, so

geht 'die Erseheinung ohne grossen Verlust voruber, das gefarbte Chloroform

hat sich vollkommen entffirbt, und die Flussigkeit enthalt freie Salzsaure.

-Auch am Sonnenlichte entfiirbt sich das grime Destillat fast augenblicklich,

bei etwas tieferer Farbe ebenfalls sehr rasch unter Erhitzung und Ausstossung

von Dampfen. Sobald dieser falsche Gang der Operation eintritt, findet im-

mer ein grosser Verlust an Chloroform Statt. Die Vermeidung dieses Vorganges

muss von einer gelauterten Praxis erstrebt werden.

Wenn ein Gemenge von Chlorkalk, Wasser und Weingeist allmalig erwarmt

ivird, so findet bei einer gewissen Temperatur Wechselwirkung der Stoffe und

Wiirmeentwickelung Statt, so dass nun die Warme von selbst vorwarts schreitet.

Als einem auf 64° R. gesunkenen Gemenge von Chlorkalk und Wasser der

Weingeist zugesetzt wurde, zeigte sich die Temperatur des Gemenges zuerst

gleich 60°R. Das Thermometer zeigte nach

15 Minuten 69,6° R.

20 „ 72,8 „

25 „ 76 „

35 ,. 1 7,6 „

42 „ 78,4 „

Hoher stieg die Warme nicht und das Gemenge kochte unter geringem

-ichaumen nahezu % Stunde lang. Es wurden ferner in einer Reihe zwolf

-genau controlirte Versuche gemacht mit gleichen Mengen Chlorkalk und
‘ Weingeist, und das Steigen der Temperatur genau beobachtet, ferner wurde
|.iuf das Auftreten der grauen Farbe und die Entfarbung unter Erwarmung
geachtet und die Producte genau gewogen. Es diirfte nicht nothwendig sein,

das Einzelne der Versuche, sondern nur die erhaltenen Resultate anzufiihren.

Die Ausbeute wechselte bei gleichen Mengen von Stoffen *an Chloroform

von 3 bis 7 Proc. von dem angewandten Chlorkalk. Bei den Temperaturen

:wischen 46 und 60° R. war sie nicht unter 6 Proc., die grosste Ausbeute von
'' Proc. traf auf die Temperatur von 55°R. Ueber 60° R. zeigte sich immer
.lie grunliche Farbe des Destillats und Entfarbung unter Wiirmeentwickelung.

3ei Temperaturen unter 40° R. nahm die Ausbeute ebenfalls ab, allein das

,'hloroform war sogleich farblos. Demnach sind die sicheren Bedingungen

;ur Gewinnung eines reinen und reichlichen Chloroforms durch den Versuch

vollkommen festgestellt, und die Anwendung der gewonnenen Resultate fiihrte

:u einem uberaus einfachen und sicheren Verfahren. Wird die Darstellung

o etwas grosserem Maasse vorgenommen, und als Destillationsgefass ein

lolzernes Fass angewendet, was mit einer Kiiblgerathschaft in Verbindung
;teht, so bedarf man keines kiinstlichen P'euers, und die Arbeit besteht fast

lur iin Mischen der Stoffe. Der Erfolg hiingt allerdings von der Giite des

dhlorkalks ab, und dieser sollte nicht unter 25 Proc. wirksames Chlor ent-

aalten, wahrend die neue Pharmacopoe ihn zu 10 Proc. gestattet. Eine er-

>iebige Chloroformbereitung ist demnach an den Besitz eines sehr frischen

and starken Chlorkalkes gebunden, da bekanntlich dieses Praparat beim Auf-

oewahren einer bestandigen Entmischung unterworfen ist. Viele unergiebig

ausgefallene Chloroformbereitungen fallen lediglich dem verdorbenen Clilor-

ialk zur Last, dessen chlorometrische Feststellung noch nicht iiberall einge-
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iiihrt ist. Die Verhaltnisse der Stofl'e sind ungefahr die folgenden: Der Cklor-
kalk wird mit dein funifacken Gewichte heissen Wassers zum Brei angernacht.
Der Weingeist, als Spir. Vini rectificatissimus

,

vom specif. Gewicht 0,834,
betriigt 2 Maassunzen auf 1 Pfund Chlorkalk zu 16 Unzen. Nach metrischem
Gewicht hatte man auf 1 Zollpfund 500 Gran Chlorkalk 2% Litre Wasser
und 62 bis 64 Cubikcentimeter Weingeist von 0,834 zu nehmen. ’

Man riihrt den Chlorkalk mit dem kochendheissen Wasser an, giesst den
Brei mittelst eines Trichters in das Faes und wartet so lange mit dem Zusatze
des Weingeistes, bis die Temperatur zwischen 56 bis 54°R. gesunken ist; nun
setzt man den Weingeist zu, riihrt oder schwenkt rasch um, und verbindet

sogleich mit der Kiihlvorrichtung. In dem Fasse muss man etwa J
/4 Steigraum

freilassen. In ganz gleicher Art kann man eine gute Korbflasche, die noch
im Strobe sitzt, anwenden. Sollte nicht alles Chloroform sogleich ubergehen,

so kann man durch eingeleiteten Wasserdampf nackhelfen.

Ueber die Beinigung des Chloroforms ware noch Einiges zu bemerken.

War der Destillationsapparat rein und hat man fuselfreien Weingeist

verwendet, so ist es nur nothwendig, das Chloroform mit einer hinreichenden

Menge einer koklensauren Natronlosung zu scbiitteln, bis die obenauf schwim-

mende wasserige Losung alkalisch reagirt. Man trennt die Losung mittelst

eines Scheidetrichters vom entsauerten Chloroform, schiittelt dieses noch ein-

mal mit wenig Wasser, und stellt es an einen kiihlen Ort. Hat sich nun das

Chloroform vom Wasser getrennt, was man an der Klarheit beider Fliissig-

keiten erkennt, so trennt man wieder mit dem Scheidetrichter. Hierauf

filtrirt man das Chloroform durch ein passendes Filter, indem man den

Trichter mit einer Glasplatte bedeckt halt. Es filtrirt ausserst schnell, wah-

rend das wenige anhangende Wasser vom Filtrum zuriickgehalten wird. Eine

Rectification ist in diesem Falle nicht nothwendig.

Hat man fuselolhaltigen Weingeist angewendet, so wird es nothwendig,

das mit kohlensaurem Natron gewaschene Chloroform bei moglichst niedriger

Temperatur einmal zu rectificiren. Die Amylverbindungen haben alle hohe

Siedepunkte und bleiben bei dieser Rectification zuriick. Alle Amylverbin-

dungen haben die Eigenschaft als Dampf eingeathmet Ilusten zu erregen,

und da das Chloroform gerade zu diesem Gebrauche bestimmt ist, so muss es

ganz frei von Amylverbindungen sein.

Chloroform von sehr reinem Geruche erhalt man, wenn man das entsauerte

Praparat mehrere Tage lang mit frisch gegluhter gepulverter Chlorkohle

unter ofterm Umschiitteln stehen lasst, dann filtrirt oder iiber dem Koklen-

pulver aus dem Wasserbade rectificirt.

Das Chloroform hat die Zusammensetzung C2 HC13 . Sein Atomgewicht

kennt man nicht, da es keine Yerbindungen eingeht. Man nimmt an, dass

es der Ameisensaure analog zusammengesetzt sei, welche die Formel C2H03

im wasserleeren Zustand hat, wo also im Chloroform die 3 Atome Sauerstoff

durch 3 Atome Chlor ersetzt sind. Aus diesem Grund steckt auch im Xamen

Chloroform das Wort Ameise, formica, und es bedeutet die Yerbindung des

Chlors mit dem Radical der Ameisensaure, dem Formyl, C2 H.

Wakrend aber die Ameisensaure eine ausgesprochene Saure ist, giebt

sich das Chloroform als einen vollkommen indifferenten Korper zu erkennen,

der insbesondere keine saure Eigenschaften hat. Es lasst sich mit iitzenden

Alkalien ohne Zersetzung kochen, und nur bei Erhitzung in verschlossenen

Rohren mit atzendem Kali zerfallt es theilweise in ameisensaures Kali und

Chlorkalium. Kalium und Natrium werden selbst in der Kochkitze nicht von

dem Chloroform angegriffen, und man hat darauf eine Priifung des Chloro-

forms auf Beimischung fremder Stoffe gegriindet. Enthalt das Chloroform

f
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-Spuren von Alkohol, Ilolzgeist oder anderen durch Kalium und Natrium zer-

setzbaren Korpern, so entwickelt es Gasbiasen, die nach der Natur der Bei-

mischung aus Wasserstoff, Sumpfgas oder Kohlenoxyd bestehen. Das Chloro-

form liisst sich nicht an der Luft entzunden, auch nicht bei Anwendung
eines Dochtes. Mit Schwefelsaure kann es ohne Veranderung gemischt wer-

den. Demnach ist das Chloroform ein ganz eigenthiimlicher Korper, dessen

;
Eigenschaften aus seiner Zusammensetzung nicht zu erklaren sind.

Mit Weingeist und Aether vermischt es sich leicht.

I

Chlorum solutum. (Sfylorlofitng.

Liquor Chlori. Aqua oxymuriatica. Aqua Chlori.

Fiille einen Ivolben mit haselnussgrossen Stucken von Braun-

-stein, giesse darauf robe Salzsaure, so dass er zur Halfte damit

.geflillt ist, verschliesse ihn auf dieselbe Weise, wie bei der Ara-

; moniakdarstellung, und fiille zwei Flaschen zur Halfte mit destil-

ilirtem Wasser. Den Kolben gtellt man in ein Wasserbad und

leitet das Chlor in das Wasser der einen Flasche. Wenn sich

-so viel Cblor entwickelt bat, dass die obere Halfte dieser Flasche

mit dem gelblich
-
griinen Gase angefiillt ist, so vertauscht man

-sie mit der andern. Die erste Flasche verscbliesst man und
-schuttelt das Cblorgas mit dem Wasser. Wenn nun die obere

1 Halfte der zweiten Flasche gleichfalls mit Chlorgas geflillt ist,

-so vertauscht man sie gegen die erste und verfahrt mit derselben

auf gleiche Weise. Diese Operation vviederholt man so oft, als

noch eine Absorption des Chlorgases stattfindet. Nach Beendi-

.gung derselben giesst man die in dem Kolben enthaltene Fliissig-

keit aus, spiilt den Braunstein in dem Kolben selbst mit Wasser
ab, und benutit den mit Braunstein gefiillten Kolben zur niich-

sten Chlorentwickelung. Die Ghlorlosung sei klar, gelblichgrun

und entfarbe ein mit Lackmuslosung bestrichenes Papier sogleich.

Einhundert Theile der Ghlorlosung zu einer Losung von vier

Theilen schwefelsaurem Eisenoxydul- Ammoniak gesetzt, diirfen

eine Losung von ubermangansaurem Kali nicht mehr entfarben.

Es muss also wenigstens 0,BG6 Proc Chlor enthalten.

Die Chlorlbsung muss an einem dunklen Ort in kleinen stets voll-

standig gefullten und mit Glasstopseln verschlossenen Flaschen

aufbewahrt werden.

Die Bearbeiter der Pharmacopoe haben mir die Ebre angethan, die Be-

reitung des Chlorwassers fast wortlich aus dem Commentar zur vorigen Aus-

gabe der Pharmacopoe zu entnehmen. Ich kann deshalb iiber die Bereitung

kaum etwas hinzufiigen, und mich lediglich auf die Erkliirung der Motive,

welche auch nicht in die Pharmacopoe gehoren. beschranlten. Es wird gan-

zer Braunstein in haselnussgrossen Stucken und concentrirte rohe Salzsaure

Mohr, Commentar. \0
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Fiff. 32.

angewendet. Der ganze Braunstein beruhrt den Boden des Gefasses nur in

einzelnen Punkten und ist iiberall von der Saure umspult. Es findet kein
Festsetzen und Anbrennen, wie bei feinem Pulver Statt. Letzteres veranlasst

immer ein lebhaftes Steigen der Blasen, die nicht platzen, bis zum Ueber-
steigen der Masse. Die starke Salzsaure entwickelt schon bei gewohnlicher
Temperatur Chlorgas und bedarf hochstens einer sebr gelinden Erwafmung.
Dass der Braunstein hoher als die Salzsaure ragt, hat den Zweck, verdun-

stete Salzsaure im Luftraum noch in Chlor zu vervvandejn. Der mit Braun-

stein und Salzsaure beschickte Kolben
oder Kochflasche ist in Fig. 32 abge-

bildet. Der Braunstein geht bis b, die

Salzsaure bis a. Die gebogeue Ein-

gussrohre lcann auch entbehrt werden,

da man mit einer Fiillung die Arbeit

vollendet, und ein Zuriicksteigen bei

der Entwickelung in milder Warme
nicht moglich ist. Man nehme die

Arbeit im Freien vor. Die Schiittel-

flaschen sind mit gut schliessenden

Glasstopseln verschliessbar. Nach dem
Schiitteln halt man die Flasche ver-

kebrt und luftet leise den Glasstopfen.

So lange noch Luftblasen in die Flasche

eintreten, fahrt man mit Einleiten und

Schiitteln fort. Das Wasser nehme
man von der Temperatur des Brun-

nenwassers etwa 8 bis 8y2
0 R.

Zur Priifung der Starke giebt die

Pharmacopoe ein passendes Verfahren
CMorgasentwickeiung.

an. 4 Theile schwefelsaures Eisenoxy-

dul-Ammoniak sollen von 100 Thin. Chlorwasser vollstandig oxydirt wer-

den, es soil also durch Chamaleonlosung kein Eisenoxydul durch Entfarbung

angezeigt werden. 2 At. des Eisensalzes binden 1 At. Chlor
;
also

392 : 35,46 — 4 : 0,362;

es zeigen also die 4 Thle. Eisendoppelsalz 0,362 Thle. oder Procente, da

100 Thle. Chlorwasser angewendet wurden, an. Die Zahl der Pharmacopoe

stimmt annahernd. Die angenommene Starke ist eine praktisch ausfiihrbare.

Vollkommen gesiittigtes Chlorwasser kann 2,75 Volum Chlorgas enthalten,

was sich auf 0,8718 Procent berechnet. Allein diese Starke konnte man nur

im ersten Augenblick der Bereitung aufweisen, und wiirde nachher immer
unter der gesetzlicben Starke bleiben. Das Aufbowahren in kleinen Flaschen

hat bei diesem Praparate eine besondere Bedeutung. Wird ein Glas ange-

brochen, so tritt atmospharische Luft an die Stelle des herausgenommenen

Wassers. Nun ist aber die Gegenwart eines permanenten Gases, wie die Luft,

ein grosses Hinderniss fur die Gasverschluckung. Es tritt Luft in das Wasser

und ein sehr grosser Antheil Chlorgas tritt aus. Chlorwasser in angebroche-

nen Flaschen ist immer scliwach wegen dieses Ausweehselns gegen Luft. Es

sollte also eigentlich jede Dispensation aus einem frischen noch nicht geoff-

neten Glase stattfinden, und zu dem Zwecke miisste man das frisch bereitete

Wasser in sehr viele kleine Flaschen von % bis 2 Unzen Inhalt einfiillen.

Diese Flaschen werden vollstandig, ohne alle Luftblase gefiillt und in einen

mit Wasser gefiillten steinernen Topf versenkt. Hat man die einzelnen Gros-

i"
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sen der Gliiser in verschiedene Topfe gefiillt, so kann man fur jeden Fall

einer Dispensation sogleich das rechto Glas greifen, und den kleinen Rest
jedesmal wegwerfen. Die leeren Flaschen sammelt man bis zur nachsten Be-

reitung in einem Kastchen. Es empfiehlt sich die Glasstopfen mit Bindf'aden

an die Halse der Flascben zu befestigen. Der Werth des Chlorwassers ist

pecuniar genommen fast nichts. Man muss also bei der Anwendung die

Giite des Praparates allein beachten. Ein Standgefass von Chlorvvasser in

der Apotbeke zu halten, ist absolut verwerflich. Der Wechsel der Tempera-
turen ist iiber der Erde jeden Tag so bedeutend, dass bald jedeMenge durcli

Luftwechsel verdorben sein wiirde. Licht muss unter alien Umstanden, selbst

bei der Bereitung, abgehalten werdeg. Unter Einwirkung des Lichtes, selbst

des zerstreuten, zersetzt das Chlor das Wasser und scheidet Sauerstoff aus,

indem sich Salzsaure bildet. Man nehme also auch die Bereitung an einem

schattigen Orte vor, und stelle die Schuttelflaschen in passende Papphiilsen,

damit sie niclit vom Lichte getroffen werden.

Das Chlorwasser ist als eine blosse Losung von Chlorgas in Wasser an-

zusehen, indem das Chlor alle chemischen Eigenschalten, wie im freien Zu-

: stande, und von den physikalischen selbst die Farbe beibehalten hat.

Die Entwickelung des Chlorgases aus Braunstein und Salzsaure beruht

darauf, dass der Sauerstoff des Braunsteins sich mit dem Wasserstoff der

Salzsaure zu Wasser verbindet, und andererseits Chlor und Mangan daraus

entstehen. Von dem ausgescliiedenen Chlor kann aber das Mangan bei etwas
• erhohter Temperatur nur die Halfte gebunden zui-iickhalten, und die andere

Halfte des in der Salzsaure enthaltenen Chlors wird entwickelt. Bei sehr nie-

( driger Temperatur kann ein Manganchlorid Mn2
Cl3 entstehen, was aber im-

mer nach Chlor riecht. In diesem Fade wiirde nur % des Chlors der Salz-

saure austreten. Desvvegen die Erwarmung, damit auch das zweite Viertel

austrete.

Die beste Bereitung des Chlorwassers wird oft durch die Verordnung zu

nichte gemacht. Wenn die Aerzte Syrupus Violarum oder Rubi Idaei damit

verscbreiben, so sollte man glauben, dass der Salzsaure allein die Wirkung
;zukame. In der That verdiente es wohl untersucht zu werden, ob nicht

die Salzsaure als solche in jenen Fallen, wo man Chlorwasser mit Erfolg an-

.gewendet, auch giinstige Wirkungen hervorbrachte. Es ist an sich kaum zu

begreifen, wie die kleine Menge Chlor, welche im Magen selbst gebunden
und in Salzsaure verwandelt wird, wirken solle, wahrend die Salzsaure als

solche ein Bestandtheil des gesunden Magensaftes ist, und als Saure in dem-
selben wirkt. Moglicherweise tindet gerade in jenen Krankheiten, wo sich

das Chlorwasser bewahrt hat, keine Salzsaureausscheidung im Magen Statt.

Cinchonium sulphuricum. ©djroefelfaureS (Sindjonin.

Sulphas cinchonicus.

Prismatische, farblose Krystalle, die in vier und fiinfzig Tliei-

len Wasser und in sechs und einem halben Theil hochst rectifi-

cirtem Weingeist loslich, in Aether unloslich sind \md sehr bitter

schmecken.

An der Luft gegliiht darf es keinen Riickstand hinterlassen.

12
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Das Cinchonin ist eine vorzugsweise in den grauen und gelben China-
rinden, zugleich mit Cbinin vorkommende Chinabase. Sie unterscheidet sieh
von dem Cbinin durcb die grossere Loslichkeit des Sulphats, durch Unlos-
licbkeit in Aether und Ammoniak, worin Chinin leichter loslich ist. Bei der
Bereitung der Cinelioninsalze mussten die gleicbzeitig vorhandenen Antheile

an Cbinin ebenfalls gewonnen werden. Da die Cinelioninsalze weniger werth-
voll als die Ohininsalze sind, so haben wir hier nicht mit einer solcben Ver-
^wechselung der Chinabasen, wie beim schwefelsauren Chinin, zu handeln. Zu-
sammensetzung und Verhalten zu Reagentien sind oben unter Chinin erwahnt
worden. Das Cinchonin unterscheidet sich in seiner Formel von dem Chinin

durch einen Mindergehalt von 2 At. Sauerstoff.

Das Cinchonin wird in gleicher Weise, wie das Chinin, aus den Rinden
dargestellt. Es wird bei der Fabrikation der Chininsalze als Nebenproduct

gewonnen, indem es bei der Behandlung von cinchoninreichen Rinden aus

der alkoliolischen Losung der Basen zuerst krystallisirt. Weiter bleibt aber

das schwefelsaure Cinchonin als leichter loslich in der Mutterlauge bei der

Bereitung von Chininsulphat zuriick und wird daraus gewonnen. Um das

Cinchoninsalz von allem Chininsalz zu trennen, behandelt man es mit Alkali

und Aether, der das Cinchonin grosstentheils ungelost lasst. Durch Umkry-
stallisiren aus Alkohol wird es dann gereinigt. Das Cinchonin wird aus wass-

rigen Salzlosungen durch Fallen mit Alkali als ein weisser kasiger Nieder-

schlag erhalten, der nach dem Trocknen ein weisses zwischen den Fingern

nicht erweichendes Pulver giebt; aus der weingeistigen Losung krystallisirt

es beim Erkalten und durch langsames Yerdunsten in farblosen, glanzenden

Prismen. Es ist geruchlos und wegen seiner langsamen Losung anfangs kaum
bitter, spater stark bitter schmeckend. Das officinelle Salz ist die neutrale

Verbindung C40 H24 N2 02 -f- S03 -j- 3 HO. Ein saures Salz mit 2 At.

Schwefelsaure ist weit leichter loslich.

Coffeinum. (Soffein.

Zarte, biegsame, farblose, seidenglanzende Krystalle, die bei

erkohter Temperatur zuerst sckmelzen und starker erkitzt sicli

okne Ruckstand verfliicktigen. Es ist in drei und neunzig Tkei-

len kalten Wassers loslick, im keissen viel leickter. Mit Salpe-

tersaure bildet es eine in Wasser sekr leickt loslicke, aus der

sauren Losung gut krystallisirende Verbindung.

Es bat einen bitteren Gesckmack.

Das Coffein oder Caffein ist ein eigenthiimlicher Pflanzenstoff, der in

verschiedenen Phanzen enthalten ist, die ganz zu demselben Zwecke einer ge-

wissen geistigen Aufregung von vielen Vollcern als Genussmittel angewendet

werden. Es ist in den Blattern und Friichten der Kaffeestaude
,
des Thees,

des Paraguay-Thees (Ilex paraguayensis
)
und in den Friichten des PauUinin

soriilis, woraus die Guarana bereitet wird
,

enthalten. Es besitzt nur sehr

schwachbasische Eigenschaften und seine Salze werden durch Wasser zersetzt.

Es krystallisirt in feinen seidenartigen Nadeln, die bei 142° R. (177® C.)

schmelzen und in hoherer Temperatur unzersetzt sublimiren. In der Kalte
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ist es in Wasser, Alkohol und Aether schwer loslich. Es ist geruch- und ge-

schmacklos, ohne Wirkung auf Pflauzenfarben
,
in Sauren leicht loslich, wird

aber durch Alknlien nicht gefallt. Seine Forrnel ist: Oi8H10N4 O4 .

Es ist in viel grosserer Menge im Thee (6 Proc.) als im Kaffee (y2 Proc.)

vorhanden, und wird jetzt allgemein aus havarirtem Thee oder dem beim
Sortiren des Thees gewonnenen Theestaube bereitet. Es wird meistens in der

Art aus dem Theestaube dargestellt, dass man die heisscolirten Abkochungen
mit Bleiessig fallt, aus dem Filtrat den kleinen Deberschuss an Blei durch

Schwefelwasserstoff entfernt, wobei das Schwefelblei zugleich entfarbend wirkt,

und durch Eindampfen die Krystallisation bewirkt. Andere kochen mitKalk-

milch aus, wodurcli ein grosser Theil der vorhandenen Gerbsaure unlos-

lich wird.

Das Kafiein ist ein medicinischer Modeartikel, von dem man nicht sagen

kann, ob die Pharmacopoe richtig gehandelt habe, denselben aufzunehmen. Ein

Korper, der in einem taglichen Getranke enthalten ist, und an dessen Genuss

die Xatur der meisten Menschen gewohnt ist, scheint nicht die Bedingungen
eines Arzneimittels zu erfiillen. Der Gebrauch ist sehr eingeschrankt, und wo
es friiher verordnet wurde, schafften die Apotheker es immer an. Jetzt aber

mussen alle Apotheken es vorrathig halten, obgleich in den meisten im gan-

zen Jahre kein Gran verbraucht wird. Es ist auch keines von jenen Mitteln,

bei denen Gefahr im Yerzuge liegt, da es -wesentlich nur gegen einseitiges

Kopfweh angewendet wird. Seine Wirkung auf das Nervensystem ist unge-

mein heftig und bei Thieren in etwas grosseren Gaben todtlich. Die heftig

aufregende Wirkung von starkem Thee beiPersonen, die nicht daran gewohnt
sind, ist wohl dem darin enthaltenen Kaffein zuzuschreiben. Die Identitat des

KafFeins mit dem friiher aus dem Thee dargestellten Thein ist von Carl

Jobst*) nachgewiesen worden.

Ueber die Art der Wirkung ist man ziemlich einverstanden
;
worm aber

die Heilwirkung bestehen soil, ist noch nicht ermittelt. Yor der Hand macht
das Mittel ein Gefach der medicinischen Casuistik voll.

Collodium . (SoUobium.

Nimm: Baumwolle einen Theil, 1

Salpetersaure von 1,470 specif. Gewicht
sieben Theile, 7

Schwefelsaure von 1,833 specif. Gewicht
acht Theile, 8

oder wenn Salpetersaure von dieser Starke nicht vorrathig ist:

Salpetersaure von 1,382 bis 1,390 specif. Ge-
wicht acht Theile, 8

Schwefelsaure von 1,833 specif. Gewicht
zwanzig Theile 20

Menge die Salpetersaure mit der Schwefelsaure, lasse das
Gemisch bis zur gewblmlichen Temperatur sich abkiihlen, trage
dann die Baumwolle ein, so dass sie ganz von der Saure durch-

*) Annalen der Chem. u. Pharm. Bd. XXV, S. G8.
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drungen ist, und las.se sie damit zwolf bis vier und zwanzig
Stunden stelien. Nimin dann die feste Masse heraus, wasche sie

mit destillirtem Wasser gut aus, presse sie ab und trockne sie.

Schiittele einen Theil dieses Praparats mit einem Gemiscbe
von acbtzebn Theilen Aether und drei Theilen lidchst
rectificirtem Weingeist, lasse absetzen und giesse die klare

Losung vom Bodensatze ab.

Das Collodium ist von Syrupsconsistenz und muss in gut
verschlossenen Geliissen aufbewalirt werden.

Die Pharmacopoe bietet uns zwei Yorscbriften fiir dasselbe Praparat an,

von denen die eine sehlecht ist, und die andere nichts taugt. Man hat schon

lange die Erfahrung gemacbt, dass die eigentliche Schiesswolle, welche mit

einem Gemenge von Salpetersaure und Schwefelsaure bereitet wird
,
sich nieht

zur Darstellung des Collodiums eignet, wahrend jene sogenannte Collodium-

wolle, die mit einem Gemenge von Salpeter und Schwefelsaure bereitet wird,

zuverlassig ein klares, zu einer glasartigen Sckicht trocknendes Collodium aus-

giebt. Allerdings hat man auch die Erfahrung g'emacht, dass man in das Ge-

menge von Salpeter und Schwefelsaure nicht soviet Bauniwolle eintauchen

lcann, als in jenes Gemenge der beiden fliissigen Sauren.

Allein da der Apotheker nicht die Absicht hat, mit seinem Praparate Vogel

zu schiessen, so kommt es darauf gar nicht an, ob etwas weniger oder mehr
Siiure verbraucht wird, wennnur das richtige Praparat erzielt wird. Yor alien

Dingen ist das zu beachten, dass das Praparat bei Befolgung der Vorschrift jedes-

mal gelinge. Es ist ganz gleichgultig, ob dieser oder jener Praktikant einen Fall

auffukren kann, wo ihm das Collodium nach den Yorscbriften der Pharma-

copoe gelungen sei; es miissen vielmehr gar keine Falle vorkommen, wo es

nicht gelingt. Das ist bei der vorliegenden Vorschrift nicht der Fall. Ich

will mick nicht auf meine eigenen Versuche allein verlassen, sondern auch

solche von Collegen mittlieilen, die genau gearbeitet haben. Einer theilt mir

mit: „Dieses (nach der ersten Vorschrift) bereitete Collodium trocknet zu einer

weissen undurclisichtigen und unzusammenhangenden Ilaut ein, und ist zu

medicinischen und technischen Zwecken unbrauckbar. In drei genauen \ er-

suchen wurde jedesmal dasselbe opake Resultat erhalten.“

Es ist ganz gleickgiiltig, ob die praparirte Wolle sich in diesem oder

jenem Gemenge von. Alkokol und Aether rasch, leioht und vollkommen

lose, es kommt nur auf die Klarheit, Zahigkeit und Widerstandskraft der ge-

trockneten Ilaut an. Die Collodiumhaut soil Wundrander zusainmenkalten,

soli verletzte Stelien gegen die Luft, gegen Wasser, gegen Beriihrung anderer

Korper schiitzen, soil den Ausfluss von Fliissigkeiten verhindern, alles Leistungen,

wozu eine bedeutende Cohasion gehort.

Es ist einleuchtend, dass ein triib trocknendes Collodium keine starke Ilaut

hinterlassen konne. Die Triibheit zeigt die Zwischenlagerung fremder Stofle

und Mangel an Zusammenhang an. Alle Schiesswolle lost sich in Essigather

weit leichter als in Schwefelatker. Allein die riickbleibende Sckicht istimmer

weiss, triib und sclnvach. Deshalb ist von dem Essigiither- Collodium auch

niemals Gebrauch gemacbt worden. Es ist sogar ein grosser Untersckied

zwischen guten Collodiumpraparaten. Ein von Bottger dargestelltes Collo-

dium hinterliess eine Ilaut so klar wie Glas oder wie ein diinngespaltenes

Glimmerblatt. Sie besass eine merkwiirdige Starke. Wenn man ein Blatt
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rascli auseinanderzog, so knallte es wie Rauschgold, ohne zu zerreissen. Das

war das achte Collodium. Bo'ttger hat nichts fiber seine Bereitungs-

methode veroffentlicht, uud mir mitgetheilt, dass er sich nicht mehr seines

. Verfahrens erinnere Das ist aher klar, dass unsere Pharmacopoe einen

i grossen Sehritt riickwarts gemacht hat. Die mit blossen Sauren bereiteten

j

Collodiumwollen sind immer unsicher in der Anwendung, und liefern immer

eine schwache Collodiumhaut, oder losen sich gar nicht in Aether. Im

j

Archiv der Pharmacie, ganze Folge, Bd. CXXXVII, S. 148 sagt Schacht:
„Bei der hier von vielen Seiten in grossen Mengen dargestellten Schiess-

baumwolle hat man auch gefunden, dass durch Eintauchen der Baum-
wolle in X05 und S03 zwar eine vortreffliche, ohne Riickstand verbrennende

'Schiessbaumwolle erhalten wird, eine in Aether losliche aber nur durch Ein-

tauchen in ein Gemisch von Nitrum und HO, S03
.“ Was muss man seit jener

Zeit (1S56) bis zur Herausgabe der Pharmacopoe fur Entdeckungen gemacht
haben

,
urn die Sache jetzt so auf den Kopf stellen zu konnen? Und doch

kann es nur in den Yerhaltnissen der Sauren liegen, da die Natur der Stoffe

dieselbe geblieben ist, und auch diese miissen nicht so absolut haarscharf ein-

.gehalten werden, da uns die Pharmacopoe zwei sehr weit von einander

abweichende Yorschriften giebt, die dasselbe Praparat liefern sollen.

Die Schiesswolle und Collodiumwolle entstehen durch die wasserent-

ziehende Kraft der Schwefelsaure auf zwei verschiedene Korper
,
von denen

der eine den Sauerstoff, der andere den Wasserstoff hergiebt. * Die Salpeter-

•saure giebt den Sauerstoff und die Baumwolle den Wasserstoff; und zwar

vkommen 3 At. Salpetersaure mit 1 At. Holzfaser zur Wirkung; jedes Atom
'Salpetersaure verliert 1 At. Sauerstoff, und der Rest N04 tritt mit der IIolz-

faser zu einem neuen Korper zusammen, worm aber die Yerbindung N04 nicht

mehr als solche enthalten ist, sondern mit dem Rest der Holzfaser ebenso

:zu einem einfachen organischen Korper verbunden, wie vorher der Wasserstoff

in der Holzfaser verbunden war:

C l2 H10 O10 + 3N05 = C12 H7 N3 022 4- 3 HO.

Diese Wasserausscheidung ist die Veranlassung, dass ein so grosser'Ueber-

schuss von Schwefelsaure genommen werden muss, und erst bei der gleich-

zeitigen Anwendung der Schwefelsaure war es gelungen, aus Baumwolle Schiess-

wolle zu machen, wabrend blosse Salpetersaure nicht geniigte. Nach Aequi-

valenten hann man hier aus dem Grunde nicht arbeiten, weil die lockere Be-

-schaffenheit der Baumwolle es unmoglich macht, davon ein Aequivalent ein-

zutauchen. Man bleibt also immer an empirischen Verhaltnissen haften. So
ist auch in der ersten Yorschrift der Pharmacopoe ein Gewichtstheil Baum-
wolle zu gross, um in 15 Gewichtstheile Sauren ein getaucht werden zu konnen,
und man kann nur etwas mehr als x

/2 Gewichtstheil verwenden; bei der zwei-
ten Vorscbrift geht es an, weile diese 28 Gewichtstheile Saure hat; es zeigt

aber auch dieser Umstand, dass man in 15 oder 2S Gewichtstheile Saure die-

selbe Menge Baumwolle eintauchen soil
,

dass die Yorschrift nicht mit Um-
sicht gepruft worden ist.

Ein vielfach angewendetes Verhaltniss zur Bereitung der Collodiumwolle
ist folgendes: 60 Theile Kalisalpeter

,
90 Theile Schwefelsaure von 1,833 und

3 i hie. Baumwolle
;
und zur Auflosung ein Gemisch aus 18 Aether und 12 ab-

solutem Alkohol. Dieses Collodium trocknet weniger rasch aus, als cins mit
18 Aether und 3 Spir. Vini rectificatissimus bereitetes, was ein entschiedener
Vorzug ist.

In jedem Ealle ist es vortheilhaft, das Gemenge eine Zeit lang stehen
zu lassen, weil dadurch die Wirkung vollstandiger wird. lch habe schon Eiille
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gehabt, wo sich die Collodiumwolle so vollstandig loste, dass auch nieht eine t

Spur von Fasern iibrig blieb, und dann hatte das Gemenge immer lange ge-

standen. Dagegen ist es nieht zweckmassig, die Collodiumwolle vorrathig zu

machen, zu trocknen und aufzubewahren
;
im Gegentheil lost sich dieselbe viel

leichter und vollstandiger auf, wenn sie unmittelbar nach dem letzten Aus-
waschen ausgepresst und sogleich mit wenigen Tropfen Alkohol angefeuohtet

wird, indem man allmalig die iibrige Menge des Losungsmittels hinzufugt.
;

Hierbei hat es nun gar keinen Sinn, das Verhaltniss der Collodiumwolle zum ,

Losungsmittel f'eststellen zu wollen, wie die Pharmacopoe thut, denn es.kommt!
nur darauf an, ein dickes consistentes Collodium herzustellen, worin die Menge

|

der iibrigbleibenden Glashaut viel gleichbleibender ist, als wenn man auf die-
j

selbe Menge guter oder schlechter Collodiumwolle eine gleiche Menge des

Losungsmittels nimmt. Man kann der Collodiumwolle niemals ihre Gute an-

sehen, sondern man erfahrt diese erst bei der Auflosung. Ist viel natiirliclie

;

oder nur theilweise verwandelte Wollfaser darin, so wird das Collodium sehr

diinn. Man fiige also das Losungsmittel nach Bediirfniss und nieht nach der!

Pharmacopoe hinzu.

Bei den vielfachen Yorschriften, die man in pharmaceutischen Zeitschriften
j

findet, wird meistens das Yerhaltniss des Salpeters zur Schwefelsaure in Be-

tracht genommen. Das ist aber nic.ht richtig. Es muss das Verhaltniss des-

Salpeters zur Faser die Grundlage machen. Die Schwefelsaure, welche am
wenigsten das Gemenge verdickt, muss im grossen Ueberschusse vorhanden

sein. Auf 1 At. Holzfaser (C12 H10 O10 = 152) sind 3 At. Salpeter = 303 noth-

wendig, also eigentlich nur die doppelte Menge, und man muss beiYersuchen

dahin streben, sich diesem Yerhaltniss moglichst zu nahern. Die Schwefel-

saure dient zum Wasserentziehen und zum Eintauchen, und in der zu grossen

Consistenz des Gemenges mit viel Salpeter liegt gerade der Uebelstand, dass

man so wenig Baumwolle eintauchen kann. Aus diesem Grunde ist auch der

Vorschlag von Mann in St. Petersburg so verniinftig, die Schwefelsaure nieht in

der hochsten Concentration, sondern \ jn dem specif. Gewichte 1,83, mit 94

Proc. Saurehydrat anzuwenden. Ei land sogar, dass man die Schwefelsaure

noch sehr vermehren konne, wo dann aber die Starke derselben geringer zu

nehmen ist, namlich mit 4 At. Wasser, und hat daher das Verhaltniss:

66 Schwefelsaure von 1,65 (?),

20 Kalisalpeter,

2 Baumwolle

angenommen. BeiAnwendung von Natronsalpeter musste er die Schwefelsaure:

noch schwacher nehmen, namlich vom specif. Gewichte 1,79. Waltet die Schwefel-

saure zu sehr vor, so schwarzt sie Wolle, statt sie zu amidisiren. Die ver-j

diinntere Saure ist beweglicher und gestattet die Eintauchung einer grosseren

Menge Baumwolle, und durch ihr grosseres Yerhaltniss im Gemenge iibt sie:

demnach die wasseranziehende Kraft aus. Die Gemenge mit der Baumwolle
acht Tagc lang stehen gelassen geben vortreffliche Praparate. Bei Anwen-
dung verdunnterer Saure kann auch eine etwas hohere Temperatur eintreten,:

die dann wieder wie starkere Saure wirkt.

Ueber die eigentliche Ursache, warum die mit Salpeter bereitete Collodium-

wolle im Allgemeinen leichter und klarer loslich sei, als jene mit starker Sal-

petersaure bereitete, giebt alleinMann in Petersburg eine bestimmte Ansicht.

Er sagt, dass wenn das Salpetersauremonohydrat viel Untersalpetersiiure ent-

halte, die Hautchen ein milchweisses triibes Ansehen bekommen, und umge-

kehrt wiirde das Collodium um so klarer und farbloser, je weniger Unter-

salpetersiiure im Spiele ware. Diese Ansicht, die von spateren Schriftstellern
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weder bestatigt noch widerlegt, noch iiberhaupt beachtet wurde, hat allerdings

etwas fur sich, denn bei der Behandlung mit Salpeter und Schwefelsaure in

der Kalte kann keine Untersalpetersiiure entsiehen
;
wohlaber ist sio in starker

Salpetersaure immer vorhanden. Das eigentliclie Monohydrat der Salpeter-

saure ist f'arblos, voin specif. Gewichte 1,552 und dieses soil sich klar ldsende

Collodiumwolle geben. Man kann der Salpetersaure den Gehalt an niederen

Oxydationsstufen des Stickstofls durch Destination mit doppelt ckromsaurem

Kali entziehen und sie dadurch farblos herstellen. Wie wenig die ,,Pharma-

copoe“ eine Ahnung habe von den Vorgangen, welche hier stattfinden, geht

daraus hervor, dass sie zwei Arten Salpetersaure von verschiedenem specifi-

schen Gewichte gestattet, bei keiner aber fiber den Gehalt an Untersalpeter-

siiure nur eine Andeutung fallen lasst, obgleich es ganz leicht ist, eine Sal-

petersiiure von 1,38 specif. Gewicht wasserhell herzustellen. Wenn nun zu-

fallig ein Experimentator mit einer solchen von Untersalpetersaure ganz freien

Saure ein klar losliches und klar austrocknendes Collodium hergestellt hat, ein

anderer aber mit derselben Starke der Siiuren und einem Gehalte an Unter-

salpetersaure eine schlechte Collodiumwolle erhielt, so muss ich eine Vor-

schrift, welclie den eigentlichen Punkt des Gelingens nicht aufnimmt, fiir eine

schlechte erklaren, und die Versicherung, dass man nach den Vorschriften der

Pharmacopoe gute Collodiumwolle bereitet habe
,

fiir nichts bedeutend an-

sehen. Die Versuche und Bekanntmachungen von Mann sind schon iiber zehn

Jahre alt, und die Bearbeiter der Pharmacopoe mussten davon Kenntniss haben

und mussten dieserhalb Yersuche anstellen, um eine zuverlassige Yorschrift

zu ermitteln, wahrend jetzt die beiden mitgetheilten Vorschriften
,

die den

Kernpunkt gar nicht beriihren, ein Zeichen der Rathlosigkeit sind *).

Conchae praeparatae. ^rnpavivte 2(ufterfd)a(en.

Austerschalen werden in gemeinem Wasser ausgekockt, mit

einer Biirste gereinigt, gut abgespult und getrocknet, hierauf ge-

pulvert und lavigirt.

Ein schones Pulver von Austerschalen hangt von der mdglichsten Reini-

gung der ausseren Schale ab. Nach der Pharmacopoe soli dies durch Ab-
kochen, Reinigen mit der Biirste, und durch nachheriges Lavigiren geschehen.

Diese letzte Arbeit, die in einem Zerreiben mit Wasser und nachherigem
Schlammen besteht, kann in der Regel nur in einem flachen Porcellanmorser

(Fig. 33 a. f. S.) geschehen, dessen Keule verlangert ist und sich oben in einem

Ringe bewegt. Die Keule muss so schwer sein, oder so stark von oben belastet

werden, dass der Reibende nur die Miihe des Herumfiihrens, aber nicht des

Driickens hat. Durch Aufschlammen und leichtes Abgiessen wird der feine

Schlamm von dem groberen getrennt und der letztere nochmal im Morser
zerrieben. Im Grossen wird diese Arbeit in der Art ausgefiihrt, dass die

Austerschalen mit warmern Wasser und etwas roher Salasaure vermengt, und
dann in einer Butte mit einem stumpfen Besen tuchtig umgeruhrt und ge-

stossen werden. Die aussere schwarze Schale lost sich theils durch den Au-
griff der Salzsaure, theils durch die Misshandlung. Die gereinigten Schalen

werden in eine andere Butte gerafft und mit Brunnenwasser vollstandig aus-

*) Vergl. Dlngler’s polyt. Journal Bd. CLXV1, S, 02.
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gewaschen, dann getrocknet, unter senkrechten Stamptern zcrstosBon, und
zuletzt zwischen horizon talen Miihlsteinen mil Wasser zu Brei angcmaolil,

vermahlen und geschlammt. DasPulver wird viel weisser, zarter und lockercr,

als man es im Kleinen im Morser darstellen kann.

Eine harte, rinnenformige oder eingerollte Rinde, mit einer

diiunen, aussen Aveisslichen, durch sich kreuzende Risse gefurch-

ten, kaufig theilweise sich ablosenden Korkschicht und einer

gleickfalls aussen rissigen, dickei'en, rotblicb braunen, im Bruche

bornartigen inneren Rinde, welcbe beim Kauen Brennen im Munde
erzeugt,- bitter scbmeckt und aromatisch riecht. Beigemengte

Aststiicke sind zu verwerfen.

Die Casearillrinde besteht aus gemiscliten, zum Theil mehre Zoll grossen

zusammengerollten Rindenstiicken, die test und schwer sind. Die Oberhaut ist

otters scbwarz und fehlt an mancken Rindenstiicken, ob sie schon ziemlich

test daran sitzt.. Inwendig ist die Farbe gelblicli, rotblichbraun, zuvveilen findet

man noch Stiicke von einem gelblichweissen Ilolze daran. Auf dem Bruch ist

sie glatt, schwach glanzend und braunroth. Ihr Geruch ist angenehm aroma-

tisch, besonders beim leichten Rosten. Der Geschmack ist bittcrlicli aromatisch,

zuletzt scliarf. Die Rinde enthalt kein Alkaloid, dagegen ein atherisches Gel,

welches man durch Destination davon gewinnen kann.

Yon dieser Rinde hat die Pharmacopoe nur melir ein Extract und eine

Tinctur, dagegen das destillirte Wasser mit Recht weggelassen. Das Pulver

wird auch zu Pillenmassen gebraucht.

Cortex Cascarillae. ftnScavidn.

Cascarilla. Cortex Eluteriae.

Croton Eluteria. Cascarilla et Sloanei Bennett ct Croton lineare

Jacquin. Euphorbiaceae Juss. XXI, 8, Linn.
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Cortex Chinae Calisayae. $ontcje>cl)imi.

Cortex Chinae regins. China regia Calisaya. Cinchona Calisaya

Weddell. Rubiaceen Jiiss. V, 1, L.

Per Bast des Stammes, ziemlich flach, rothgelb, auf der

Aussenflache mit grossen fiachmuschligen, scharf gerandeten Yer-

tiefungen oder oft und theilweise mit harten
,
aus abwechselnd

helleren und dunkleren Schichten bestebenden Borkenschuppen

verseben, im Brucbe gleichformig, kurz und steifsplittrig
,
auf der

llDnenflacbe eben und wegen der hervortretenden Bastzellen

- schimmernd.

Yorzuzieben ist die sogenannte bolivianisebe Monopol-Ualisaya.

Sie werde weder mit den beiden gelben, nocb mit der rost-

•farbigen oder mit der Pitoya- Chinarinde, welcbe aus Neugranada
kommen, verwecbselt.

Die Konigs- Chinarinde muss wenigstens drei und ein balbes

iProcent an Cbinabasen entlialten.

Die Konigschinarinde hat durck ihren bestimmteren Gehalt an Alkaloiden

und gerade an dem wirksamsten, dem Chinin, den Gebrauch der grauen China-

rinde sebr verdrangt, ja sie kann denselben in alien Fallen vollkommen er-

-setzen. Dieselbe kommt in Rohren und flack en Stricken vor. Yor nocb niebt

danger Zeit untersekied man die achte Konigschina von der sogenannten gel-

ben China durck die Anwesenheit der Epidermis. Allein spater wurde aucli

eine achte, sebr beilkraftige Chinarinde ohne Epidermis in den Handel gebracht,

;und heutzuTage gehort die mit der Epidermis versehene zu den Seltenheiten.

Am meisten sind noch die robrenformigen Stiicke mit der Epidermis verseben.

Die Stucke, von versebiedener Lange, haben eine Dicke von 2 bis 6 Linien.

Die Borke der Rohren und halbgerollten Stucke ist reichlich mit Langen-
und Querrissen verseben. Die Entfernung der Querrisse ist von 34 bis iy2 Zoll.

Die Farbe der Borke lasst sich sebrschwer besebreiben, da sie niebt durchlau-

fend gleichartig ist, sondern unbestimmtzwiscben grau, gelb und braun sebwankt.
Die helle Farbe riihrt von sebr diinnen Flecbten her, und tritt oft fleckenartig

auf. Dicht unter der Borke bemerkt man den sogenannten Extract- oder Harz-
•ring. Am deutlichsten erscheint er, wenn man der Lange nacb mit einem
scharfen Messer einen Scbnitt fiihrt. Die Borke selbst und der Harzring nebmen
einen glanzenden Schnitt an

,
und die Ursacbe dieser Erscheinung mag wobl

nur in einer grbsseren Cohiision der Faser bestehen. Die innere Rindensub-

J

stanz, welcbe in vielen Lehrbiichern falscblich Splint genannt wird, bat in

. ihrem Gefuge viele Aebnlichkeit mit gabrem Solilleder. Sie schneidet sicb ganz
I mit derselben Empfindung in der Hand. Die Fasern laufen

,
wie im Leder

oder in einem Filze, in alien moglichen Richtungen, und Spaltungen lassen
I sich nur sehr unvollkommen in der Langenrichtung bewirken. Der Geruch ist

3chwach lobartig, der Geschmack schwach sauerlich und stark bitter, etwas
i zusamrnenziehend. Die mit Epidermis versebenen Stiicke sind oft mit Flecb-
ten, worunter ziemlich grosse und lebhaft gefarbte, bewacbsen.

Die Konigschina ist die an Chiningohalt reichste Rinde. Sie wird aus-
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schliesslich zur Fabrikation dieses vortrefflichen Heilmittels angewendet. Aus
j

diesem Grunde, und um auch fur den pharmaceutischen Gebraueh eine gute
Waare von eincr mittelmassigen und scblechten zu unterscheiden, hat man j

sich viel Miihe gegeben, den Gehalt an Chinin uud Cinchonin durch einfache
|

Probeversucbe annahernd zu bestimmen. Diese Art von analytischen Unter-

suchungen bietet ungleich grossere Schwierigkeiten dar, als jene der unor-

ganiscben Chemie, weil die Eigenscbaften der hierbei auftretenden Korper bei

Weitem nicht so ausgepragt sind, als bei den unorganischen Korpern, die

Reactionserseheinungen aber eingeschriinkter, gleichartiger und niemals durch
;

Yerschiedenheit der Farben ausgezeichnet sind. Man konnte deshalb leicht

in den Fall kommen, einen Niederschlag mit Chinin zu identiliciren, der noch

mancherlei Beimischungen enthalten konnte. An eine Reindarstellung dieser

Alkaloide bei so kleinen Mengen, als zu einer Probe angewendet werden kon-

nen, ist ohnehin nicht zu denken, da man zu einer selbst kleinen Darstellung

von Chinin wenigstens mit zehn Pf'und Chinarinde arbeiten muss. Man wird
|

also diese Alkaloide in einem moglichst reinen Zustande, jedoch nur gefallt,

amorph und nicht krystallisirt darzustellen versuchen. Selbst zu diesen Pro-

ben ist es nicht zweckmassig, kleinere Mengen als eine Unze in Arbeit zu

nehmen. Man kocht diese Menge mehrere Male hintereinander mit 6 bis 8

Unzen Wasser aus, welchem man einige Tropfen Salzsaure zugesetzt hat, so

dass eine deutlich saure Reaction eingetreten und bis zu Ende geblieben ist.

Jedesmal wird mit Auspressen colirt. Die vereinigten Fliissigkeiten werden

im Wasserbade unter Umriihren zur Trockne abgedampft und mit destillirtem

Wasser, dem einige Tropfen Salzsaure zugesetzt sind, bei gelinder Warme
wieder aufgelost und filtrirt, wobei viel Cbinaroth zuriickbleibt. Die filtrirte

Fliissigkeit muss der Yergleichbarkeit wegen auf' ein gleiches Volumen durch

Eindampfen gebracht werden, wozu fur die angeordnete Menge der Rinde

4 Unzen ganz passend sind. Nun werden die Alkaloide sammtlich gefallt.

Man bedient sich zur Fallung am zweckmassigsten einer verdiinnten Auf-

losung von atzendem Natron, welches ganz frei von Kohlensaure ist. Dieselbe

wird so lange zugesetzt, bis eine schwach alkalisclie Reaction der Fliissigkeit

eingetreten ist. Den entstandenen Niederschlag sammelt man auf einem Filter,

welches in ein anderes gleich grosses und gleich schweres eingesteckt ist.

Nachdem man denselben mit destillirtem Wasser abgespritzt und ausgewaschen

hat, bringt man die Filter an einen warmen Ort und trocknet sie sammt In-

halt zuletzt in einem durch Wasserdampf geheizten Raume aus. Man reisst

nun beide Filter sorgfaltig auseinander und legt das aussere leere als Tara

auf die Wage. Was man diesem an Gewicht noch zusetzen muss, um das

Gleichgewicht herzustellen, ist das Gewicht des Niederschlages. Derselbe be-

steht zwar nicht ganz aus Alkaloiden, doch sind bei einem gleichartigen "V er-

fahren die gewonnenen Zahlen proportional dem Alkaloidgehalt und unter

sich vergleichbar. Aus diesem Niederschlage lost Aether das Chinin aut, und

lasst. das Cinchonin zuriick, wenn es sich darum handelt, vorzugsweise den

Gehalt an einem Alkaloide zu erfahren.

Eine ahnliche Scheidung und Bestimmung der Alkaloide im Ganzen ist

von Schaclit vorgeschlagen worden. Er zieht 10 Grm. fein gepulverte Binde

mit einem schwach sauren Wasser (1 Proc. wasserleere Salzsaure, specif. Ge-

wicht 1,0048) aus, indem er sie erst damit zum Brei anriihrt und 24 Stundenl

stehen lasst, dann wascht er auf dem Filtrum mit dem sauren Wasser so'

lange qus, bis die ablaufende Fliissigkeit durch sehr verdiinntes Ammoniakj

nicht mehr getrubt wird. Im Ganzen werden 150 CC. Filtrat vorhanden sein.

Dies wird mit 15 Grm. Aetznatronlauge gemischt und einige Tage bei Seite;

gestellt. Man giesst die klare rothbraune Fliissigkeit grosstentheils ab, und;
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wascht den Niederschlag gut aus, den Itest bringt man auf ein moglichst

kleines Filtrum und wascht gelinde mit Wasser aus. Das Filtrum sammt

Niederschlag versetzt man mit einigen CC. des angesauerten Wassers, und

filtrirt die Losung nacli Auflosung des Niederschlages. Man erhiilt so 20 bis

25 CC. einer klaren weingelben Losung, zu welcher man tropfenweise ver-

j

diinntes Ammoniak setzt, bis sie fast neutral ist, oder man stumpft einen klei-

i nen Uebersckuss des verdiinnten Ammoniaks mit einigen Tropfen des sauren

Wassers ab. Es entsteht allerdings ein violetter Niederschlag, der aber nicbt

das Ckinin ist, und eine klare farblose Losung stebt dariiber. Man filtrirt

und fallt mit einem kleinen Ueberschuss von Ammoniak, wodurch ein rein

weisser Niederschlag entsteht, welcher auf einem Filter gesammelt, leicht

ausgewaschen, getrocknet und gewogen wird.

Uebrigens ist die Forderung der Pharmacopoe von 3y2
Proc. Alkaloid-

.
gehalt zu hoch gegriffen, und hatte auf 3 Proc. stehen bleiben konnen, da

die genauesten Versuche 3,2 bis 3,3 Proc. ergeben haben.

Rabourdin hat die Losungsfahigkeit des Chloroforms gegen Chinin be-

nutzt, um es schnell von anderen Stoffen zu scheiden. Er versetzt den sau-

i ren Auszug der Rinde mit Aetzkali und Chloroform, schiittelt heftig und lasst

das Chloroform sich ahsetzen. Man kann das Chloroform durch eine ausge-

zogene Glasrohre mit Hahn rein abfliessen lassen, und durch Verfliichti-

.
gung des Chloroforms die Alkaloide als Ganzes erhalten.

Eine grosse Anzahl von Versuchen zur quantitativen Bestimmung der

. Alkaloide ist in den Annalen der Chemie und Pharmacie Bd. 3, S. 12 mitge-
' theilt, doch haben die meisten fur uns jetzt keinen Werth mehr.

In neuerer Zeit hat Mayer in Nordamerika das Jodquecksilber-Jodka-

lium als Fallungsmittel fur alle Alkaloidsalze vorgeschlagen. Bei Chinin fand

ich die Erscheinung nicht deutlich genug, um sie zu einer maassanalytischen

Methode verwenden zu konnen.

Im Ganzen interessirt die Priifung der Chinarinden auf ihren Gehalt an

Alkaloiden mehr den Chininfabrikanten als den Apotheker, da China in Sub-
; stanz und als Decoct sehr selten mehr angewendet werden.

Es ist noch zu bemerken, dass durch sehr langes Aufbewahren der Alka-

loidgehalt der Rinden sich merkbar vermindert, weshalb man seine Einkaufe
auf keine zu lange Zeit hin einrichten soli.

Bei einem so wichtigen Heilmittel als die Chinarinde, ist selbst die Ge-

schichte interessant. Im Jahre 1636 soli ein Indianer zuerst den Corregidor
von Loxa mit China von einem Fieber geheilt haben. Es wird deshalb angenom-
men, dass die Ureinwohner des Vaterlandes der Chinabaume ihre fieberverti’ei-

bende Kraft gekannt haben. Nach Alexander von Humboldt ist es aber
wahrscheinlicher, dass die Jesuiten zuerst die Heilkraft der China erkannt
haben. Wenn dem so ist, so ist die Welt ihnen dafiir Dank schuldig. Im
Jahre 1638 gebrauchte die Grafin Cinchon, Gemahlin des damaligen Vice-

konigs von Peru, diese Rinde mit dem besten Erfolge; dies war die Yeran-
lassung zu den ersten Heilversuchen in Spanien um 1639.

Drei Jahre spater erschien die erste Schrift fiber dieses beriihmte Mittel

vom Professor Barba in Valladolid. In dieser ersten Zeit und bis ungefahr
1658 wurde die China als Geheimmittel von den Jesuiten unter dem Namen
Pulvis Comitissae oder Pulvis Patrum Soc. Jesu verkauft, und war ofter so

theuer, dass sie mit Gold aufgewogen wurde. Im Jahre 1658 soil sie zuerst

in Antwerpen offentlich verkauft worden sein. Bald darauf kam sie haufiger
in den Handel.

Die erste botanische Untersuchung verdanken wir Herrn von Condamine,
der im Jahre 1737 die nach ihm genannte Cinchona Condaminea zuerst besclirieb.
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Um das Jahr 1772 entdeckte Mutis mehrere officinelle Arten in Santa
te und Neugranada. Im Jahre 1779 beslimmten Ruiz und Pavon mehrere
Arten aus dem nordlichen Peru. In die Jahre 1799 und 1800 fallen die Rei-
sen und Forschungen der Iierren A lex. von Humboldt und Bonpland. Es |

ist auffallend, dass man in neuerer Zeit keine Nachrichten aus dem, Lande >

iiber dieses Heilmittel erhalten konnte.

Endlich kann noch angefiihrt werden, dass die Verpflanzung der China-
baume durchHaskarl aus Central-Amerika nachJava gelungen ist, und dasst
das Ausgehen der Chinabaume in jenen politisch zerriitteten Staaten Amerikas

:

durch jene Verpflanzung einigermaassen weniger gefahrlich erscheint.

Cortex Cliinae fuscus seu officinalis.

®raunc ober graue (Sfyinarinbe.

China fusca seu grisea. Cortex Peruvianus. Cinchona micrantha

Ruiz et Pavon. Cincnona macrocalyx et Cinchona Uritusinga

Pavon. Cinchona Condaminea Humboldt und andere Species.

Rubiaceen Juss. V, 1
,
L.

Die etwa eine halbe Linie dicke Riude der Zweige in Roh-
ren von der Starke eines Gansekiels bis zu der eines kleinen

Fingers, in der Mittelrinde rait einem dunkleren Harzringe ver-

sehen, im Brucke aussen eben, innen splitterig. Vorzuziehen ist

die Huanocorinde von zimmtbrauner Farbe, stellenvveise weisser

Oberflache, mit vorwaltenden Langsrissen, fast olme Querrisse,

aucli die Loxarinde von brauner Farbe, grauer Oberflache, mit

vorwaltenden, etwas von einander entfernten Querrissen. Schlech-

ter sind die Rinden mit vollig ebener sclmppig-runzlicher Ober-

flache, von leberbrauner oder aussen fast schwarzer Farbe und

olme dunkleren Ring in der Rinde.

Die' Pharmakologie der Chinasorten ist zu einer ganzen Literatur heran-

gewachsen. Wir besitzen von den ausgezeichnetsten Botanikern Abhandlun-

gen iiber die verschiedenen Chinaspecies, ohne jedoch dadurch die Abstam-

mung der im Handel vorkommenden Chinasorten zu kennen. Die hieriiber

gesammelten Kenntnisse sind zu einer wahren Masse herangewachsen
,

weil

das Wahre oft neben dem Falschen bestebt, und man auf den europaischen

Universitaten keine Mittel hat, die Unsieherheiten aufzukliiren. Fur den

Kranken, den Arzt und den Apotheker ist die Aechlheit und Giite der V aare

ITauptsache, und ilire Abstammung Nebensache. Fur den Pharmakologen

und Apotheker ist es wiinschenswerth und belfiedigend, auch die Abstam-

mung einer Waare zu kennen. Allein worin gewohnlich unsere ganzeKennt-

niss aufgeht, ist nichts als ein lateinischer Namen
;
von Rer Gestalt und dem

Wachsthume der Pflanze erhalten wir durch Abbildung einer Bliithe, eines

Zweiges und einer noch so langen Beschreibung mit Worten nur ein sehr

diirftiges Bild. Wir konnen nur glauben und nicht wissen, dass diese oder

jene Rinde von einem solchen Baume herstammt, welcher dicseu oder jenen

Namen erhalten hat. Wir liaben keine Sicherheit, dass nicht von anderen

ahnlichen und nicht bekannten Baumen auch Rinden in den Handel kommcn,
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die mit jenen vermischt werden. Durcli die Schwierigkeiten, aus jenen fer-

nen Landern einer niederen Culturstufe und haufig despotischer Verfassun-

o-en bestimmte Nachrichten iiber die Gewachse zu erhalten, die bei officinel-

len Gegenstiinden noch dadurch erschwert wird
,
dass die Gewinnsucht und

die Lust zu monopolisiren mit ins Spiel treten, ferner durch die Eigenthiim-

lichkeit der Chinabaume, in den Blattern und Bliithen sebr zu variiren, ist

eine so beispiellose Yerwirrung in der Nomenclatur der Chinarinden und

Chinchonenarten entstanden, dass die Arbeiten unserer vorziiglichsten Bota-

niker und Pharmakognosten bier noch sehr viel zu wunschen iibrig lassen.

Pazu kommt ferner noch, dass man die Chinarinden nach den ausseren Far-

ben bestimmte, was vielleicht zweckmassiger nach den inneren geschehen

ware, da diese Theile nicht durch Abreiben leiden, wodurch viele Irrthiimer

und Unrichtigkeiten entstanden sind. Jede Art von Bezeichnung schiitzt nicht

gegen Yerwechselungen. Selbst die zuverlassigste, namlich die Bestimmung

des Alkaloidgehaltes, giebt nur ein Maass des Werihes der China fiir den

. Arzt, aber kein Merkmal der Abkunft. Wir wollen deshalb hier weder die

’ Verwirrung mehren, noch hoffen wir sie zu verringern, und nur das Noth-

wendigste und Wissenswiirdigste iiber diesen Gegenstand, dessen genauere

: Behandlung speciell in die Pharmakognosie gehort, mittheilen.

Die verschiedenen Chinasorten werden von einer sehr grossen Anzahl ver-

schiedener Baume gesammelt, von denen schon iiber 50 beschrieben sind.

1 Darunter mogen sich wohl einige Doubletten befinden, aber weit sicherer

• manche noch gar nicht beschrieben sein.

Die Chinabaume kommen in nicht unbedeutenden Hohen auf den Anden
vor, wo die Temperatur oft so niedrig ist, dass weniger das Sehalen als das

ITrocknen derselben erschwert wird. Dazu kommt noch, dass die Andeskette

bald durch Schluchten durchsclmitten wird, bald mit steilen Bergrucken iiber-

zogen ist, wodurch der Transport in die tiefer liegenden Gegenden, lira hier

das Trocknen zu besorgen, sehr erschwert ist. Die Tndianer erkennen die
r Chinabaume durch die rosenfarbenen Gipfel schon in der Entfernung. Um
•sich zu uberzeugen, ob der Chinabaum zur Schalung tauglich ist, soil man
-einen Streifen der Rinde ablosen und denselben der Luft aussetzen. Wenn
der innere Theil der Rinde, so wie der abgeschalte Zweig nach einigen Mi-
nuten roth erscheint, so soil dies ein Zeichen der vollkommenen Zeitig'ung'

sein. Sowohl durch die verschiedene Zeit der Zeitigung als auch durch die

verschiedene Manipulation entstehen verschiedene Chinasorten von demselben
Baume. Man haut die zu schalenden Baume um', lasst sie einige Tage liegen,

-damit die Epidermis nicht abspringe, und beginnt nun das Schiilen. Da die

pHerren und Dictatoren jener Gegenden nicht wissen, ob sie noch am folgen-

den Tage regieren, so benutzen sie das Land und seine Erzeugnisse in der
schandlichsten Art. Sie nehmen alles auf die ihnen leichteste und bequemste
Art, ohne Riicksicht auf Nachhaltigkeit der Production. Durch einen solchen
Raubbau konnte es kommen, dass spatere Zeiten eine.i wirklichen Mangel an
diesem unentbehrlichsten und unersetzlichsten aller Arzneimittel erleiden wer-
den, denn die Chinarinde ist der Konig im Arzneischatze. Auch die Wurzel
des Chi i abaumes soli fiebervertreibende Kraft besitzen und ausgezeichnet bit-

ter schrnecken. Die abgeschiilten und getrockneten Rinden werden in aus
Phierhituteii gemachten runden Ballen, Suronen, eingenaht und so in alle

'Welt verschickt. Kunstliche Aussaat der Chinabaume ist noch nicht gelungen.
Man unterscheidet die Chinarinde vorzugsweise nach der Farbe als fusea,

Hava und rubra. Wir haben hier nur von der fusea zu sprechen. Unter
dern Namen Cortex Chinae fuscus werden verschiedene Sorten begriffen, die
inch untereinander als Cortex Chinae fuscus und griseus unterschieden wer-
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den. Gerade die zwei Sorten
,
welche die Pliarmacopoe bezeichnet, werden

^egen lhrer grauen Farbe auch als griseus aufgefiihrt, wahrend eine dritte
> oi te, die China Iluamalies, als braune China vorkommt. Zunachst ist die
C/nna Loxa (sprich Loch-ha) oder Kronchina, China de corona, Cortex pe-
ruvianus zu erwahnen. Es sind Rohren, die gerollt, gewohnlich zusammen-
gerollt, am haufigsten geschlossen sind. Auf den feinen und mittleren* Rdh-
ren bemerkt man ziemlich regelmassige, 1 bis iy2 Linien von einander ent-
fernte Querrisse, wodurch die Borke in Ringe getheilt erscheint, deren Ran-
der dann gewohnlich etwas aufgetrieben sind. An feinen Rinden fehlen oft
diese Ringe, an dicken laufen sie nicht rundum und sind 3 bis 4 Linien von
einander entiernt. Aussen ist diese Rinde schiefergrau, aschgrau, schwarzgrau.
Innen ist sie eben, trotz der zarten, unregelmassigen Langsfasern, glatt und
von zimmtbrauner, etwas dunkelbrauner Farbe. Auf dem Querbruche ist sie

gewmhnlich ganz eben oder etwas faserig. Der Geruch ist stark lohartig, der
Geschmack gtlinde zusammenziehend, sauerlich, spilter stark zusammenzie-
hend, etwas bitter, nicht reizend.

Eine andere, ebenfalls vortreffiiche Fieberrinde ist die Huanuco-Rinde,
China Iluanisco. Sie ist ebenfalls eine Cortex Chinae griseus. Sie stellt halb
oder ganz gerollte Rohren dar, die mit einer diinnen Borke hedeckt sind.

Man bemerkt zarte Langsrunzeln, so wie feine Langenrisse, die jedoch nicht
ganz um die Rohren herumlaufen. Die Farbe ist milchweiss und wreissgrau,

ofters mit schwiirzlichen oder aschgrauen Flecken. Wo die Borke fehlt, er-

scheint die Rinde rehbraun, und oft bemerkt man hier die Eindriicke der
Langsfurchen. Innen findel man ofters noch Stiicke ansitzenden Splintes. I.

Die innere Farbe ist rosthraun. Der Rindenkorper bricht faserig und splitterig.

Geruch lohartig, Geschmack sauerlich zusammenziehend, etwTas gewiirzhaft,

dann bitter.

Diese Rinde kommt in Kisten und Suronen, die diinnen Rinden kommen
im Handel als Lima-China vor. Nicht selten sind auch Huanuco und Hua-
malies unter diesem Namen vermengt. Es kommen sehr viele Flechten auf

dieser Rinde vor. Goebel halt die Cinchona cordifolia Mutis fur die

Mutterpflanze, und Marti us die Cinchona glandulifera.

Eine dritte Sorte, die China Iluamalies, eigentliche China fusca, kommt
ebenfalls in Rollen und flachen Stricken vor, in der Lange von 8 bis 12 Zoll.

Die Rohren sind zusammengerollt und geschlossen. Sie sind grosstentheils

der Lange nach wellenformig gerunzelt, oft beinahe glatt, und nur hie und
da mit Warzen besetzt. Querrisse finden sich nur auf den dicken Stucken.

Die flachen bestehen aus der Lange nach zerbrochenen Rohren. Sie sind

mit einer zerbrechlichen, weichen, melir schwammigen Borke bedeckt. Wo
die Epidermis vorhanden ist, ist die Farbe rothbraun, oft ins Rostfarbige

iibergehend. Die Rohren sind maronenbraun oder leberbraun, innen ist diese

Chinasorte zartfaserig gestreift. Die innere Farbe ist schmutzig zimmtbraun

oder auch dunlcel rostbraun. Auf dem Bruche sind die feinen Rohren eben,

wenig faserig. Der Geruch ist schwach chinaartig, eigenthiimlich, nicht un-

angenehm. Es ist eine sehr kraftige Chinasorte. Ausser diesen dreien sind

noch mehrere andere Chinasorten in den Handel gebracht und von Pharma-

kognosten beschrieben worden. Allein es ist eine sehr schwere Sache, Dinge,

die sich in alien Beziehungen so ahnlich sind, mit Worten auseinander zu

halten. Greift man in eine Surone von Chinarinden, so wird man unter

mehreren Stucken selten mehr als eins finden, auf welches alle Charaktere

passen. Wenn im Mutterlande der Pflanze selbst verschicdene Arten in einen

Ballen geworfen werden, so mochte es keiner Miihe gelingen, dieselben wie-

der zu sondern. Und dieser Fall tritt wirklich ein. Wahrend schon ein hal-

r
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)es Huudert verschiedener Chinabaume beschrieben sind, von dcnen Rinden

n den Handel kommen, hat man kockstens ein Dutzend bestimmt unterschie-

lener Sorten Rinden aufstellen konnen, die wirklioh in erbeblicber Menge

m Handel vorkommen.

Cortex Cinnamomi Cassiae. 3tMiutcaffta.

Cassia cinnamomea.

Cinnamomum Cassia Fr. Nees s. Cinnamomum aromaticum

Chr. Nees. Laurineen Juss. IX. 1 . Linn.

Die diinne eingerollte innere Rinde der Zweige von gelb-

jrauner Farbe, ziemlich gleichformigem zerstreut faserigem Bruche

ind eigenthiimlichem angenebmem Geruch
,
beim Kauen nicbt

cchleimig.

Wir haben hier wieder eine von den vielen iiberflussigen Namenverande-
::ongen. Diese Rinde wurde friiher Cassia oder Cassia cinnamomea genannt,

nd doch wusste Jedermann, dass es eine Rinde war. Der Zusatz Cortex ist

berflussig, wie man im Leben aucb nur immer Zimmt und nicht Zimmt-
aumrinde sagt, obne dass dadurck eine Verwechslung entstehen konnte. So
eisst auch die Zimmttinctur einfack Tinctura Cinnamomi (S. 203 d. Pharm.)

nd miisste aus Consequenzmacherei Tinctura Corticis Cinnamomi Cassiae

I

eissen, was man kaum auf ein Standgefass unterbringen konnte. Hatten die

ferren Verfassernur irgend einen Begriffvon praktischer Namenclatur gehabt,

o wurden sie wenigstens einen Grundsatz festgebalten haben, die Namen so

.urz als moglich bei geniigender Bestimmtheit zu wahlen
,
und wiirden nicht

en unzweideutigen Ausdruck Asa foetida in Gummi - Resina Asae foetidae

erwandelt haben.

Die Zimmtcassie ist der officinelle Zimmt der Pharmacopoe, wahrend der

chte ceylonische Zimmt, Cinnamomum acutum, keine Anwendung darin fin-

;et. Der Zimmt ist ein hochst angenehmes Gewiirz, welches neben dem kau-

gen Gebrauche in der Haushaltung und der Conditorei auch in der Arznei-

.unst viele Anwendung findet. Die Zimmtcassie ist in ganzer Substanz, als

robes Pulver zu Auszugen und Infusionen
,
als feines Pulver zum Conspergi-

en und als Zusatz zu Pulvern vorrathig. Der Zimmt staubt beim Stossen

icht so stark, wie andere Rinden, die kein atherisckes Oel enthalten. Er
drd durch das feinste Haarsieb oder auch Seidenflorsieb geschlagen Er
art nur sehr gelinde und nicht lange getrocknet werden

,
weil er sonst zu

iicht einen Yerlust an atherischem Oele erleidet. Von dem Zimmt hat die

harmacopoe eine geistige Tinctur, welche neben den aromatischen auch die

dstringirenden Eigenschaf'ten des Zimmts besitzt und haufig bei Mutterblut-
nssen gebraucht wird; ferner einen Syrup, zwei destillirte Wasser; endlich
lacht er noch einen Bestandtheil im friiheren Pulvis aromaticus

,
der Tinc-

uru aromatica, dem Elixir Aurantior. compos., dem Syrupus lihei , Decoc-
um Zittmanni mitius und der Tinct. Opii crocata aus.

Die Zimmtcassie ist in China und Cochinchina zu Hause und wachst auch
a Sumatra, Java, Ceylon, Malabar und auf Martinique. Der Baum erreicht
Mohr, Commcntar. i q

%
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eine Hohc von 20 bis 25 Fuss und sieht dem wahren Zimmtbaume sehr ahn!.

Itch
, zu dem er von Einigen als eine blosse Varietat betrachtet wird. Dial

Blatter sind lanzettformig
,
dreirippig, unten grau, abwechselnd. Die Fruchjl

ist eine Steinfrucht, langlich, schwarzlich und enthiilt einen rothen Kern. Diei
serBaum griint das ganze Jahr hindurch. Die Rinde desselben ist dieZimmtfl
cassie, welcbe indischer oder chinesischer Zimmt, Cinnamomum indichm ode:||

sinense genannt wird. Es ist die innere Rinde der Aeste und hat mit de:|

achten Zimmtrinde in Ansebung des Geruchs und Geschmacks sehr viel

Aehnlichkeit. Sie unterscheidet sich jedoch davon durch ihre dunklere Farb
und brennenderen, feurigeren und scharferen Geschmack; auch ist sie grobei

hartcr und etwas dicker. Wir erhalten sie durch die Englander in pfund
schweren, dreiviertel Ellen langen, an beiden Enden und in der Mitte zuj

sammengebundenen Bundeln. Sie ist mit in die Lange, theils gerade durch

laufenden, theils gewundenen
,
hellfarbigen Adern bezeichnet, von ebenem

blasserem Bruche, bald in halb liniendicken glatten Rohren zusammengerolll

bald in starkeren, iiber eine Linie dicken, fiinf bis sechs Linien breiten, plat

teren Stricken. Sie behalt ihren eigenthiimlichen Geschmack und Gerucli lan

ger, lasst sich aber nicht, wegen ihres grossen Gehaltes an atherischem Oe'

zu einem so feinen Pulver bringen, als der achte Zimmt. Bei der Destillatio:

liefert sie iiber doppelt soviel atherisches Oel als der achte Zimmt, welche

Oel, sowie das dabei gewonnene olreiche Wasser sich von dem aus letzterer

destillirten nicht unterscheiden lasst. Auch ist diese Rinde weit wohlfeilel

als der ceylonische Zimmt.
Diese Zimmtsorte wird ofters mit dem Mutterzimmt ( Cassia lignea), de

Rinde des in Ostindien, vorziiglich in Malabar wachsenden Mutterzimmt
baumes (Laurus Malabathrum Burmanni) verwechselt. Diese Rinde bestehi;

wie die Zimmtcassie, aus rohrigen, platten, auf frischem Bruche glatten, nietl

faserigen Stiicken
,

die sich auch durch ihre dunklere Farbe, rauhere Obeil

flache, ihren weit schwiicheren Geruch und Geschmack und vorziiglich durcl

den vielen Schleim, den sie beim Kauen und Kochen mit Wasser gebe

unterscheiden. Der Aufguss des Pulvers mit kochendem Wasser soil, nac

Einigen, zu einer Gallerte gestehen, was von Martius in Abrede gestel

wird. Bei der Destination erhalt man ein milchiges Wasser, welches jedoc

kein atherisches Oel absetzt.

r.

Cortex Cinnamomi Zeylanici.

Cinnamomum acutum.

Cinnamomum Zeylanicum JBreyn. Laurineen Juss. IX. 1. L.

Die innere mehrfach eingerollte selir diinne Rinde jiingere .

Zweige von blass braunrother Farbe, deutlich faserigem Brnchi -

von starkem eigentkumlich angenehmem Geruch, siissem GeschmacH :

beim Kauen Brennen erregend, und sehr wenig herbe.

Die achte Zimmti’inde findet in der Pharmacopoe keine weitere Anwet )

dung. Wenn Cinnamomum glatt weg gesagt wird, so ist darunter immer mi

die Zimmtcassie zu verstehen. Der ceylonische Zimmt ist im Verhaltniss vi< >

theurer, als er besser ist als der gemeine Zimmt, und wird deshalb selte
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sowohl in der Pharmacie als im Leben gebraucht. Der Baum erreicbt eine

Hohe von 20 bis 30 Fuss. Er wird auch in anderen heissen Liindern mit Er-

j

folg gebaut.

Cortex Frangulae. ^nutbnumiinbe.

Cortex Rhanmi Frangulae. Cortex Aim nigrae.

Rhamnus Frangula L. Ehamneen R. Frown. V. 1 . L.

Zusammengerollte kaum iiber eine Linie dicke Rinde, wasser-

_grau oder gelbbraun, mit kleinen, weissen, sehr oft quer ausge-

dehnten Warzen bestreut, spater wenig rissig, von einer sehr

diinnen, innen purpurrothen, sich scbuppig ablosenden Korkschicbt

bedeckt, innen braunlich gelb, nacb der innersten Oberfliicbe ge-

.glattet, braunroth, im Bruch faserig, mit citronengelben Fasern.

Neu aufgenommen. Unbekannt wozn.
I

Cortex Fructus Aurantii. ^omeranjenfcl)n(e.

Cortex Pomorum Aurantii.

Pericardium Aurantii. Citrus vulgaris Eisso. Aurantiaceen Juss ,

XVIII L.

Aussen gelbbraune, driisige, innen scbwammige, weisse Frucht-

'Schalen, von bitterem Gescbmack und angenebmem Geruch. Sie

diirfen nicbt mit den lebbaft orangerotben
,
auch im Geruch ab-

weichenden Apfelsinenscbalen, Citrus Aurantii Eisso, verwecbselt

werden.
Sie miissen von der inneren, weissen Sckicht befreit werden.

Diese Scbalen kommen von der acbten, sogenannten bittern Pomeranze,
’Citrus vulgaris, die sicb von der siissen Pomeranze durcb den gefliigelten

Blattstiel leicht unterscheidet. Die Scbalen der siissen Pomeranze, Apf'elsine,

sind heller vonFarbe und besitzen einen eigenthiimlichen Geruch und schwach
bittern Geschmack. Die Schalen beider werden von der Fruclit durch zwei

meridianartig gefiihrte Schnitte und Losbrechen getrennt. Haufig hiingen alle

vier Stiicke noch zusammen. Man hat darauf zu sehen, dass sie Irisch, kraftig

von Geruch und Geschmack, nicht durch Yermulstern verdorben seien. Aussen
sind sie dunkelgelb, braunlichgelb, mit vielen kleinen Vertiefungen, durch die

vertrockneten Oelblaschen entstanden, versehen. Das innere Mark ist fast

geschmacklos. Die Pomeranzenschalen finden haufige Anwendung in der

Pharmacie, sie dienen zur Darstellung einer Tinctur, eines Extractes und eines

Syrupes
,
und sind Bestandtheile in dem Elixir Aurantiorum compositum,

der Tinctura Chinae composita

,

und der Tinctura lllici vinosa, und endlich

kommt auch noch ein feines Pulver als Zusatz zu Pulvern und Pillen haufig

in Anwendung. Zur Bereitung des Extractes werden die zerkleinerten

13 *
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Schalen ohne weitere Reinigung angewendet
,
dagegen zur Darstellung des i

Pulvei’s, der Tinciur, des Syrupes und alter Ausziige miissen sie vorher von
|

dem inneren vveissen Marke befreit sein. Sie stellen alsdann die Cortices

Aurantiorum mundati
, expulpati oder die Flavedo Corticum Aurantiorum

vor. Die Pharmacopoe sckreibt die Meihode dieser Reinigung nicht genauer
\

vor, und es mag deshalb zweckmassig sein, Einiges hieriiber zu sagen. Ge-
wohnlich hat man diese Arbeit in der Art ausgefiihrt

,
dass man die Schalen

in kaltes Wasser cinweichte, und alsdann Stuck vor Stuck auf einem Tische
mit einem scharfen Messer vornahm und das weisse Mark mit einigen Schnit-

ten abschnitt. Diese Arbeit ist sehr zeitraubend und hat noch den Nachtheil,

dass sie die Giite der Substanz wesentlich alterirt. Durch das Einweichen
wird immer ein Theil Extractsubstanz ausgezogeu, und die nassen Rindentheile
miissen einer kiinstlichen Austrocknung unterworfen werden. Hierbei verlie-

ren sie noch einen guten Theil ihres atherischen Oeles theils durch die Ver-

dunstung, theils durch die hohere Temperatur, und die Schalen nehmen eine

hornartige, durchsichtige Consistenz und ein unscheinbares Aeussere an. Diese

Wirkungen konnen vermieden werden, wenn man die Einweichung der Scha-

len ganz umgeht. Die Pomeranzensclialen ziehen etwas Feuchtigkeit aus der

Luft an, und werden dadurch biegsam. In diesem Zustande lassen sie sich

nicht stossen. Man trocknet die Schalen im Trockenofen in gelinder Warme
und bringt sie in diesem Zustande in den Morser, und stosst sie mit wenigen
Stossen zu einer groblichen Masse. Die trockene Pulpa wird hierdurch ganz

in Staub verwandelt, die Schale aber nur in Stiicke von ungleicher Grosse.

Man schlagt das Gemenge durch ein feines Speciessieb. Die kleinen Stiicke

der Schale und der Staub des Markes fallen durch. Man giebt in den Morser

zurtick und stosst wieder eine kurze Zeit lang, bis alles durch das Speciessieb

durchgegangen ist. Nun schlagt man das Ganze auf einem noch feineren

Siebe ab, wodurch man die Mandeln beim Oelpressen durchzuschlagen pflegt.

Hier geht nun der Staub allein durch und die Flavedo bleibt ganz rein zu-|
:

riick. Diese Arbeit ist sehr fordernd. Man kann grosse Mengen von Schalen I

in kurzer Zeit in eine vortreffliche Flavedo verwandeln. Hieraus wird nun*
durch ferneres langeres Stossen und Absieben das Pulv. Cort. Aurantiorum I

fur die Receptur bereitet.

Eine Abart der Orange liefert die Curassaopomeranzenschale (Cortex Au-

rantiorum Curassaviensium). Sie sind etwas kleiner, diinner, schmutzig grim

oder braunlich grim und enthalten weit weniger Mark. Sie werden von der

Pharmacopoe nicht verlangt.

Cortex Fructus Citri. (Sitronenfcfyale.

Citrus Limonum Eisso. Aurantiaceen Juss. XVIII. L.

Die Citronenschale findet eine sehr geringe Anwendung in der Pharma-

cie, eine desto grossere in der Kiiche. In der Pharmacopoe ist sie nur als

Zusatz zu den Species des schwacheren Zittmann’schen Trankes verwendet.

Der Citronenbaum unterscheidet sich von dem Pomeranzenbaum durch gros-

sere, langliche, nach der Spitze breiter werdende, mehr stumpf als spitz cndi-

gende, am Rande unregelmassig gesagte Blatter. Der Blattstiel ist gerundet,

dieBliithen sind grosser, aussen rdthlich oder violett. Die Friichte sind eitor-

mig oder langlich, blassgelb, mit einer mehr oder minder vortreteuden stum-

pfen Zuspitzung. Die Fruchtschale ist diinn, die Oeldriisen sind concav; der

Saft reichlich und sauer. Die Limone oder gemeine Citrone
,
Citrus Limo-
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hum Risso, ist eine liberall gekannte Frucht. Man bezieht die Citronen-

schalen bei ihrem kleinen Gebraucke nicbt aus dem Handel, sondern schalt

sie von Citronen ab, die zum Zwecke der Ilaushaltung, oder urn den Saft fiir

dieOfficinen zn gewinnen, gebraucht werden. Man froclcnet sie auf den obe-

ren Hiii'den des Trockenschrankes oder ira liellen Sonnenscbeine aus, und be-

wahrt sie in diesem Zustande in bleckernen Biiohsen. .Naturlich diir'en sie

nieht zu lango bewabrt werden. Zu ihrer ofteren Erneuerung geben andere

Verwendungen derCitrone geniigende Yeranlassung. Die dickschalige Citrone,

Citrus inedica Risso
,

dient zur Candirung mit Zucker und erscheint als

Citronat im Handel. Sie wird in der Officine nicbt verwendet.

Cortex Mezerei. @etbelbnjWut>e.

Daphne Mezereum L. Thymeleen Juss. VIII. 1. L.

Lange dunne Bander, mit einer braunlichen, sicli leicht ab-

losenden Korkschicht, in einem ausserst zahen
,
biegsamen, zart-

faserigen
,
atlasglanzenden Bast

,
von gelblicb weisser Farbe und

•sehr scbarf.

Die Rinde von Daphne Laureola L.

,

durch griinen Bast ver-

scbieden, kann gleichfalls angewendet werden.

Die Seidelbastrinde kommt in zusammengewickelten und gebundenen
: flacben Packcben im Materialbandel vor. Sie wird in Substanz und im Aus-

; zuge zu reizenden Salben verbraucbt. Sie entbalt ein durcb Weingeist aus-

ziehbares griines Harz, welcbem die blasenziebende Eigenscliaft wesentlicb

; innewohnt. Dasselbe ist hart, von muschligem Bruche ixud sehr scbarfem

Geschmack. Es ist in Weingeist und Aetber loslich, in Wasser weniger; doch
wird es aus der Rinde aucb durcb Wasser mit Iliilfe der andern Bestand-

tbeile der Rinde ausgezogen.

Die Zabigke.it der Rinde macbt ibre Verkleinerung sebr scbwierig. Siebe

hieruber Extractum Mezerei spirituosum, aus welcbem das Unguentum Me-
zerei bereitet wird.

Cortex Quercus. (gtefyentinbe.

Quercus JEtobur L. und Quercus sessiliflora Martyn. Cupuliferen

Richard. XXI. 8. L.

Die Rinde jiingerer Stamme oder nicbt zu alter Aeste, aussen

zerbrechlicb
,
innen zabe* bandartig faserig, mit einer sebr diin-

nen, silbergrauen, sich ablosenden Korkscliicht, einer braunen

Mittelrinde und einem braunlichen oder gelblichen
,

gestreiften,

spater sich in diinne, scbmale, biegsame Bander zersplitternden

Bast, beim Kauen herbe und von bitterem Geschmack.

Die Eichenrinde oder Lohe kommt von beiden in unseren Waldern vor-
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kommenden Eichenarten Quercus JRobur and peduneulata. Sie wird in der
Waldkultur von zehn- bis fiinfzehnjahrigen Wurzelausschlagen gewonnen. Seit-

dem das Cataplasma ad decubitum weggefallen ist, findet sie in der Phar-
macopoe keine Yerwendung mehr, und hatte auch selbst wegfallen konnen.

Cortex Radicis Granati

.

©ranatourjelrinbe.

Punica Granatum L. Myrtaceen Juss. XII. 1. L.

Rinnenformige ocler rohrenformige Rindenstlicke von ver-

schiedener Grosse, kaum liber eine Linie dick, aussen liockerig-

uneben, mehr oder weniger rissig, gelblicb, innen grunlichgelb,

auf der inneren bloss zimmtfarbenen Oberflache eben oder mit

anhangenden, gelblicb weissen Holzsplittern verseben, im Bruch

gleichformig
,

beim Kauen berbe und von etwas bitterem

Geschmack.

Die Granatwurzelrinde ist zuerst von Dr. Gomez als ein Mittel gegen
den Bandwurm in Anwendung gebracht worden

,
und hat ibren Ruf behaup-

tet. Kiichenmeister zieht sie alien neueren Mitteln
,

selbst dem Kousso,

vor. Sie wird nur in Abkochung gegeben und zu diesem Zwecke vorher

groblich gepulvert, was keine Schwierigkeit hat.

Crocus. @afran.

Crocus sativus Linn. Irideen Juss. III. 1. L.

Die getrockneten, 1 bis 1 1
/2 Zoll langen, rohrigen, fast rinnig

verflacbten, aucb vorn allmalig verdickten, fein gekerbten orange-

rotlien Narben, welcbe gewolinlich nocb dem gelben, sehr kurzen

Griffel aufsitzen, von starkem eigenthiimlicben Geruch und sussem

Geschmack.
Man hiite sich vor verfalschtem.

Der Safran findet sich haufig in Griechenland und Kleinasien
,
wird aber

auch in den siidlichen Gcgenden von Europa leiclit und ergiebig gebaut.

Man sammelt von der Pflanze die Narben mit einem Theile des Griffels. Es

geschieht dieses in den Monaten September und October taglich zweimal, in-

dem die geoffneten Blumen gepfluckt, und die Narben auf Papier oder auf

feinen Sieben in der Sonne und bei gelinder Warme getrocknet werden. Die

frischen saftigen Narben nehmen eine keilformige Gestalt an und endigen sich

in einer abgestumpften
,
ausgekerbten Spitze. An der Basis sind die Narben

gelblicb, werden dann rothgelb und dunlcel rothhraun. Zehn Pfund frischen

Safrans geben acht Pfund trockenen. Zu einem Pfunde von 16 Unzen sollen

hundert Tausend Pflanzen, nach Anderen sogar doppelt so viele gehoren. Der

im Handel vorkommende Safran stellt zolllange gekrummte oder in einander

gedrelite Faden dar. Sie sind von Geruch durchdringend gewiirzhaft, fiir
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viele Menschen einnehmend, sogar betaubend. Der Safran farbt beim Kauen

den Speiehel gelb. Man halt den franzosischen (Crocus Gatinois) und den

ostreichiscken (C. austriacus) fur den besten. Der spanische und englische

!
wird fiir minder gut gehalten. Verfalschungen

,
wie mit den Blumen von

Carthamus tinctorius und Calendula Officinalis
,

sind leicht zu entdeeken,

wenn man iichten Safran daneben liegen hat. Vom Safran war in der vori-

r gen Pharmacopoe ein Syrup, Syrupus Croci, aufgenommen
;
auch macht er

i einen Nebenbestandtheil von Tinct. Opii crocata, von Elixir Proprietatis

j

Paracelsi, Emplastrum Oxycroceum und Empl. de Galbano crocatum aus.

Zuweilen wird er auch in Pulvern gebrauckt. Um ihn zu pulvern, darf man

;
ihn nicht bei holier Temperatur trocknen, sondern unter einer Glocke oder

in einem Topfe mit trockenem Chlorcalcium. In kleinen Mengen wird er

dann in einem Morser mit grosser Gewalt zerstossen. Man bewahrt den Cro-

cus und sein Pulver am besten in blechernen Biichsen mit gut schliessenden

!
Deckeln auf.

Wegen seines hohen Preises ist der Safran vielen Verfalschungen ausge-

setzt. Es ist dies mit bereits durch Alkohol ausgezogenen Safran geschehen,

wodurch das Ganze ein mattes Ansehen erhalt; ferner durch Saflor (Flores

Carthami), durch Ringelblumen (Flores Calendulae) und zerschnittene Gra-

natblumen. Unter dem Named Feminelle kommen im Handel die gelben

Griffel des Crocus sativus vor, welche ebenfalls dazu verwendet werden, dann
noch Narben von Crocus vernus und speciosus.

Der Safran enthalt ein atherisches Oel von goldgelber Farbe. Aus 5 Pfund
'Safran ist fast eine Unze dieses Oeles erhalten worden oder nahezu l ]

/4 Pro-

cent. Was man unter dem Namen Polychroit fruher unterschied, war unrein,

und enthielt neben der Hauptmenge des Farbestoffs noch atherisches Oel,

Der reine Farbestoff ist getrocknet pulverforrnig, scharlachroth, geruchlos,

abcr etwas bitter, stickstoiffrei, vor Sonnenlicht leicht ausbleichend.

Cuprum aceticum. (Sfftgfnurcg ^npferon;b.

Aerugo crystaUisata. Flores viridis cieris. Acetcis cupricus cum Aqua.

©riutfpcut.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Das Salz wird durch Auflosen von Kuf)feroxyd oder gemeinem Griinspan
in wassriger Essigsaure bereitet. Die Fallung von Kupfervitriol durch Blei-

zucker ist weniger vortheilhaft, wcil dadurch das Bleisalz, welches doch auch
mit Essigsaure bereitet wird, nutzlos zerstort wird. Es besteht aus 1 At.

Kupferoxyd, 1 At. Essigsaure und 1 At. Wasser. CuO -j- C4 H3 03 -f- Aq.
= 100. Das Salz verwittert oberflachlich, verknistert bei der trockenen De-

= stillation
,
und giebt eine ziemlich starke kupferhaltige und auch mit Aceton

verunreinigte Essigsaure. Es wird sehr wenig in der Pharmacie angewendet.
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Cuprum aluminatum. ftupferalaun.

Lapis divinus.

Nimm: Schwefelsaures Kupferoxyd !(|

Salpetersaures Kali 1

Alaun, von jedem sechszehn Tlieile . ... 1

Zerriebenen Campher, einen Theil .... ]|

Zerstosse das schwefelsaure Kupferoxyd
,
das salpetersaun

Kali und den Alaun
,
menge sie gut mit einander und schmelz<

sie bei gelinder Warme in einem kupfernen oder porcellanene

Gefasse.

Nachdem das Gesclnnolzene vom Feuer entfernt worden istl

misclie man den Campher hinzu und giesse es aus. Die erkaltet

weissgriinliche Masse wird in Stuckchen zerbrochen.

Daa Kupferalaun muss vorsichtig aufbewahrt werden.

Dieses Praparat ist sehr leicht darzustellen. Die drei Salze werden grob-I

licb gepulvert und gemengt in einem kupfernen Gefasse erkitzt. Sie sehmet

zen im schmelzenden Alaun, der fiir sich allein durcb blosse Hitze in seine

Krystallwasser schmilzt. Der Kupfervitriol wird feuckt und kliimpert, schmilz

aber nicbt allein in seinem Krystallwasser. Der Salpeter enthalt kein Kry
stallwasser und schmilzt in dem Alaun. Map darf die Operation nicht z

sehr verlangern, weil sonst Krystallwasser entweicht und die Masse theilweise]

erstarren konnte. Den Campher mischt man rasch bei. Es verfliichtigt sich

immer ein grosser Theil davon. Man giesst auf kupferne
,
marmorne oder

andere glatte Steinplatten aus. Der Lapis divinus muss wegen seines|

Camphergehaltes in gut verschlossenen Gefassen aufbewahrt werden.

Cuprum sulphuricum. @cl)irefe(faurc3 $upfevort)t>.

Cuprum sulphuricum purum. Vitriolum Cupri. Sulphas cupricus

cum Aqua purus. AfupfcrV'i tv t ol.

Es darf kein schwefelsaures Eisenoxydul und kein schwefel-

saures Zinkoxyd enthalten. Es ist in drei und einem halben

Theil kalten und in gleichen 'Theilen kochendem Wasser loslich.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Der Kupfervitriol soli nicht mehr von dem Apotheker selbst bereitet wer-

den
,
was auch ganz zweckmassig ist. Der im Handel vorkommende rohe

Kupfervitriol kann zur Reindarstellung genonimen werden. Die gewohnlich-

ste Verunreinigung ist eine kleine Menge Eisenvitriol
,
die in einer verdiinn-

ten Losung nach Zusatz einiger Tropfen Schwefelsaure leicht durcli Cliama-

leonlosung erkannt wird. Diese soli nicht davon entfarbt werden. Die leich-

teste Art

,

das Eisenoxydul zu beseitigen
,
besteht darin

,
dass man der Auf-
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losung eine kleine Menge Aetznatron zusetzt unci dann das Gemenge langere

Zeit an der Luft stehen lasst. Es wire! dadurch eine kleine Menge Kupf'er-

oxydhydrat und Eisenoxydulhydrat ausgeschieden
,
von denen das letzte an

der Luft Sauerstoff aufnimmt und in Eisenoxyd verwandelt wircl. Dieses

wire! vom Kupferoxydhydrat gefallt. Man riihrt ofter um. Zuletzt ist alles

Eisenoxydul in Oxyd iibergegangen und ausgeschieden. Die Oxydation cles

Eisenoxyduls durch Salpetersaure ist bei der grossen Yerclunnung, welche das

Eisenoxydul in Bezug auf die ganze Menge der Losung hat, nicht leicht aus-

fuhrbar; ebenso ist Chlorgas nicht passend, weil Chlor in das Salz kommt.

In jedem Falle muss das ganze Salz in Losung kommen
,
da Krystalle nioht

im Innern verandert werden konnen. Sehr vollstandig geht die Ausscheidung

des Eisenoxyds vor sich
,
wenn man die mit Aetznatron versetzte Losung an

einem warmen Orte einigemal eintrocknen lassen kann. Zuletzt lost man
mit heissem Wasser, filtrirt und krystallisirt. Es wird Aetznatron und kein

Kali oder Ammoniak genommen, weil die letztgenannten beiden Basen mit

dem Kupfervitriol Doppelsalze bilden, das Natron aber nicht.

Der Kupfervitriol vertragt gelindes Gliihen ohne Zersetzung. In starker

Gluhhitze wird er aber zersetzt, indem schwefligsaures Gas und Sauerstoffgas

entweicht. Yollkommen getrocknet ist der Kupfervitriol fast ganz weiss.

Jeder Tropfen Wasser bringt einen blauen Fleck hervor, indem dieFarbe nur
der gewasserten Yerbindung zukommt. Die Zusammensetzung des krystalli-

sirten Salzes ist 1 At. Kupferoxyd
,

1 At. Schwefelsaure und 5 At. Wasser
(CuO -f- S

0

3 4- 5 HO r= 40 -J- 40 -f- 45 = 125). Er macht einen Bestand-
theil des Lapis divinus aus.

Decoctum Sarsaparillae compositum fortius.

6ttivfere§ jufammengefetjteS ©arfaparittcnbecoct.

Statt Decoctum Zittmanni fortius.

Ximm: Geschnittene Sarsaparillwurzel, einliun-
dert Theile 100

Wasser, zweitausend sechshundert Theile. 2600
Gepulverten weissen Zucker 6
Gepulverten Alauu, von jedem seeks Theile 6
Zerstossene Anissamen 4
Zerstossene Fenchelsamen, von jedem vier

Theile 4
Zerschnittene Sennesblatter, vierundzwan-

zig Theile 24
Zerschnittene Siissholzwurzel, zwolf Theile 12

Tj ebergies.se die Sarsaparillwurzel mit dem Wasser
,

lasse
vierundzwanzig Stunden digeriren, setze dann den Zucker und
Alaun hinzu und erhitze die Fliissigkeit in einem bedeclcten Ge-
fasse drei Stunden im Dampfbade unter ofterem Umnihren.
Gegen das Ende dieser Operation fuge die Anis- und Fenchel-
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samen, die Sennesblatter und Sussliolzwurzel hinzu, colire und
presse den Riickstand aus.

Nachdem die so erhaltene Fliissigkeit einige Zeit gestanden hat,
wird sie abgegossen. Sie muss zweitausendfiinfhundert Theile
betragen.

In dor neuen Yorschrift ist das Calomel und der Zinnober weggelassen
und eine Digestion statt einer Abkocbung empfohlen. Zugleich ist der unsterb-
licke Zittmann, welcher Zinnober in einem leiuenen Sackchen auskochen
liess, aus dem Titel dieses Decoctes, worauf sein ganzer Ruhm beruhte

,
ver-

scbwunden. Der Umstand, dass man uberall auf halbem Wege stehen bleibt,

und dass wir in der Apotheke Pfunde und Unzen, in den Vorscbriften aber
Decimaltheile haben

,
macht die neue Vorsckrift zu einer ganz unpraktischen.

Friiber war die Dosis des Zittmann’schen Decocts eine bestimmte Menge;
dagegen sind 2500 Theile keine bestimmte Menge. Versclireibt jetzt der Arzt
4 odor 6 Pfund Zittmann’sches Decoct, so giebt es eine heillose Reehncrei,
um das Getrank zu Stande zu bringen. Jetzt muss der Apotheker fast jede
beliebige Menge abgeben und auck bereiten, weil keine Dosis mekr besteht.

In kleineren Stadten, wo diese Arzneiform nicht so haufig vorkommt, dass

der Apotheker sie
,
wie Tinctura Bhei aquosa

,
vorrathig halten kann

,
inuss

daraus nothwendig eine Collision entstehen, bis zu welcher Menge herab man
das Zittmann ’sche Decoct bereiten miisse, und die einzelnen Officinen wer-

den dariiber leicht verschiedene Regeln annehmen. So lange noch in den
preussischen Apotkeken das Pfund zu 12 Unzen und die Unze zu 8 Drachmen
als factisch und gesetzlich gilt, wird das Zittmann’ sche Decoct immer nach

Pfunden (zu 12 Unzen) begehrt werden, und die Pharmacopoe hatte die Yor-

schrift dazu so einrichten miissen, dass sie sich leicht auf Pfunde hatte redu-

ciren lassen. Trotz dem angenommenen System
,

alle Gewichte in Theilen

auszudriicken
,
konnte sie in einer Anmerkung die Yorschrift fur 1 Pfund

Decoct in Unzen und Drachmen mittkeilen, so dass nun jede beliebige Menge
leicht durch Multiplication berechnet werden konnte. Setzen wir 12 Pfund

oder 96 Drachmen gleich der angenommenen Colatur von 2500 Theilen, so

2500
ist das Verhaltniss der Bestandtheile = 26 annahernd, wenn wir einen

Theil zu 1 Drachme ansetzen. Alsdann berechnet sich die obige Yorschrift

zu 12 Unzen Colatur am einfachsten so:

R jRad. Sarsaparill. . . . oft

Aq. comm 5 xii ^
Sacchari.

Aluminis. aa g xv

Sem. Anisi.

— Foeniculi. eta . . gx
Fol. Senn 5 i

1lad. Liquir 3/^
rr

% #

Colatura 3 X1J-

Nun sind allerdings, schlauer Weise, alle Zaklen der Vorsckrift so gesetzt,

dass sich, ausser den 2600 Thin. Wasser, keine genau durch 26 dividiren lasst;

so sind z. B. Drachmen fiir Zucker und Alaun = 13,8 Gran
,

wofvir 15

20
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.gesetzt sind; Drachme Fenchel und Anis sind = 9,3 Gran, wofiir 10 ge-

nommen sind. Hiitte man die Colatur zu 2400 statt zu 2500 gesetzt, so war

die Sacke viel einfacher
,
denn dann kommen auf 24 Pfund Decoct

24
Pfund, oder y3 Unze Sarsaparilla wie friiher, und die Vorschrift blieb

ungeiindert, bis auf das Wegfallen des Beutels und einer Infusion statt einer

Abkochung. Es wird demnach jeder Apotkeker in Praxis die Yorschrift der

vorigen Auflage benutzen konnen
,
indem er siatt der 72 Pfund Wasser,

welche auf 24 Pfund verkocht werden sollen, nur 25 Pfund Wasser aufgiesst,

;und davon 24 Pfund Colatur herstellt. Zweckmassig ist es, wenn die Sarsa-

parilla vorher in einem Morser durch Stossen aufgelockert ist.

Es entsteht die Frage, ob die Pkarmacopoe bei Abiinderung der alten

Yorschrift richtig gehandelt hat. Mit Abanderung der Vorschrift ubernimmt
die Pharmacopoe die Yerantwortlichkeit fiir die Gute der Vorschrift, und da

-konnte man die Frage aufwerfen, was sollen 15 Gran Zucker in 12 Unzen
IDecoct machen. Sie machen nicht suss und sie heilen nicht. Lasst man die

Yorschrift bestehen
,

so ubernimmt die Pharmacopoe keine Verantwortung,
und die Aufnahme bedingt bloss die Gleichformigkeit im ganzen Staate.

Allerdings ist es sohwer, den Calomel-Zinnoberbeutel nock beizubehalten, und
:man schneidet ikn kiihn ab. Aber

„Man thut niclits Guts, man thut niohts Schlechts,

Der Zopf, der kangt uns hinten.“

Decoctum Sarsaparillae compositum mitius.

SJitlbereS §ufammengefe^te6 @avfapavt((becoct.

Statt Decoctum Zittmanni mitius.

Nimm: Zerschnittene Sarsaparillwurzel, flinfzig

Theile 50
Wasser, zweitausendsechshundert Theile . 2600
Citronenschale 3
Zimmtca3sie 3
Kleine Cardaraomen 3
Siissholzwurzel, von jedem, zuvor zerschnit-

ten und zerstossen, drei Theile . . 3

The Sarsaparillwurzel, gemischt mit den von dem starlceren
Decoct iihrig gebliebenen Species, ubergiesse mit dem Wasser und
erhitze sie damit drei Stunden im Dampfbade unter ofterem
Umriihren in einem bedeckten Gefasse und fiige gegen Ende
dieser Operation Citronenschale, Zimmtcassie, Cardamomen und
Siissholzwurzel hinzu, colire und presse aus.

Nachdem die so erhaltene Fliissigkeit einige Zeit gestanden
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hat, wircl sie abgegossen. Sie muss zweitausend funfhundert
Theile betragen.

Auch diese Vorschrift auf 1 Pfund Decoct berechnet ergiebt:

b Bad. Sarsaparill. . . . 5 ij

Aq. comm 3 xij (i

Cort. Citri.

Cass, cinnamom.

Cardamom, minor, aa . g vij /J

Colatura 3 xij.

Beide Decocte konnen jetzt, wo die Mercurialien weggefallen sind, unbe-
denklich in der zinnernen Destillirblase des Dampfapparates angefertigt wer-
den. Sie werden in 2pfundigen Flaschen

,
die mit „Starker Trank“ und

„Schwacher Trank“ auf verscliiedenfarbigen Signaturen bezeicbnet sind, abge-

geben. Auffallend ist, dass die Pharmacopoe bei der eingreifeuden Yerande-
rung der Yorsclirift nicht auch den Namen Decoctum in Infusum verwandelt
hat, der doch oflfenbar jetzt eine Unwahrheit enthalt.

Decoctum Sarsaparillae concentratum.

Nimm: Geschnittene Sarsaparill wurzel, zwanzig
Theile 20

Wasser, achtzig Theile 80

Wasser, sechszig Theile 00

Rectificirter Weingeist, einen Theil. ... 1

Uebergiesse die Sarsaparillwurzel mit der ersten Menge Was-
ser, lasse sie damit sechs Stuuden im Dampfbade stehen, giesse

ab, behandle den Riickstand mit der zweiten Menge Wasser auf

dieselbe Weise und presse ihn dann stark aus. Die Fliissigkeiten

giesse zusammen, lasse absetzen, filtrire und dampfe sie im Dampf-

bade auf neun Theile ein. Nach dem Erkalten setze den recti-

ficirten Weingeist zu.

Das concentrirte Sarsaparill - Decoct muss braunschwarz
,

etwas)

trube 8ein.

Da die Colatur 9 Theile betragt, so hat man fur 1 Pfund zu 12 Unzen

alle Zahlen um y8 holier zu nehmen
,
oder mit 4

/3 zu multipliciren
,
um 1

Pfund Colatur zu erhalten, wenn man die Zahlen als Unzen betrachtet.

Elaeosacchara. D cljuder.

Nimm: Gepulverten ganz weissen Zucker, dreissig

Theile 30

ein beliebiges atherisches Oel, einen Theil. 1

Mische sie.
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Biese ganz unpraktische Yorschrift ist eino Folge unseres provisorischen

^ustandes, dass unser Medicinalgewicht auf dem Aussterbeeiat steht, und das

Srammgewicht noch nicht eingefiihrt ist. Die Yerl'asser der Pharmacopoe

ivaren allerdings hierbei in Verlegenheit, aus der sie sichnicht herauszuziehen

vussten, und haben des Systems wegen eine absolut unbraucbbare Vorschrift

reoeben. Alle Oelzucker kommen in Pulvern vor, die in schweren Porzellan-
3 0 _

norsern angefertigt werden. Wer kann nun fur 1 Drachme Oelzucker 2 Gran
itherisches Oel abwiigen? In den Morser, der 10 bis 12 Unzen wiegt, auf

der Tarirwage? das geht wohl nicht; und in ein anderes leichteres Gefiiss, wie

bekommt man sie wieder heraus? Zudem kann man die atlierischen Oele

uur tropfeln und genauer als bis auf einen Tropfen kann man auch praktisch

die Abwagung nicht machen. Es bleibt also immer beim Alten : 3 Tropfen

itherisches Oel auf 1 Drachme Zucker. Man tropfelt das Oel auf den Zucker

and nicht auf den Boden des Morsers
,
beseliiittet die Stelle mit Zucker und

setzt dann erst das Pistill auf, damit dieses das Oel nicht unmittelbar beriihre.

Diese Oelzucker sind sehr stark von Geruch und den Patienten haufig unan-

.genehm. Der Citronenolzucker wird besser durch Abreiben von Citronen-

schalen gegen festen Zucker dargestellt; er ist viel angenehmer von Geruch,

•als der mit Oel bereitete. Ohnehin darf, wenn er zum Wohlgeschmack die-

nen soil, nur sehr wenig darin sein, wie in der Limonade und Punsch. Dass
man durch Oelzucker eine Arzneiform ganz ungeniessbar machen konne, hat

das friihere Infusum Senncie compositum bewiesen.

Electuarium e Senna. ©enneSbl'fitterlflfroevge.

Electuarium lenitivum.

Nimm: Gepulverte Sennesblatter, neun Theile . . 9

Gepulverten Coriandersam en, ein en Theil . 1

Einfachen Syrup, achtundvierzig Theile . . 48
Gereinigtes Tamarindenmus, sechszehn

Theile 16

Mische die Sennesblatter und Coriandersamen mit einander
und fiige dann den Syrup und das Tamarindenmus hinzu. Bei
gelinder Warme im Dampfbade bereite man daraus eine steife,

griinbraune Latwerge.

Sie muss an einem kiihlen und trockenen Orte aufbewahrt werden
damit sie nicht verdirbt.

Unveranderte Vorschrift der vorigen Ausgabe.
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Elixir Aurantiorum compositum.

3ufammengefe|}te$ ^omevanjenclirir.

Statt Elixir viscerate Hoffmcmni.

Nimm: Zerschnittene unci von der inneren weissen
Substanz gereinigte Pomeranzen-
scliale, secbs Theile 6

Zerstossene Zimmtcassie, zwei Theile ... 2

Xereswein, achtundvierzig Theile 48

Enzianextract 1

Wermuthextract 1

Dreiblattextract 1

Cascarillenextract, von jedem einen Theil . 1

Giesse den Wein auf die Pomeranzenschale, die Zimmtcassie

und das kohlensaure Kali, lasse acht Tage maceriren, presse dann

aus und lose in der Tinctur die genannten Extracte auf.

Lasse absetzen und filtrire die Fliissigkeit. Das Elixir muss

klar sein, eine braune Farbe und einen eigenthiimlichen aromati-

schen Geruch und einen bitteren Geschmack haben.

Es muss in gut versoblossenen Gefassen aui'bewabrt werden.

Unveranderte Yorschrift der vorigen Ausgabe
,
nur dass statt Madeira-

wein der Xereswein vorgeschrieben 1st
,

welche wohl beide grosstentheils

Artefacta sind.

Elixir Proprietatis Paracelsi. (Sliviv Dcs ^nuacclfuo.

Nimm: Grob gepulverte Aloe 2.

Grob gepulverte Myrrlie, von jedem zwei

Theile 2

Safran, einen Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, vierund-

zwanzig Theile 24

Verdiinnte Schwefelsaure, zwei Theile . . 2<

Giesse den Weingeist und die Schwefelsaure auf die gepul-i

verte Aloe, Myrrhe und den Safran, lasse sie damit acht Tage

maceriren und filtrire die Fliissigkeit.

Das Elixir muss dunkel rothbraun und klar sein.

Unveraudert. Das Stossen des Safrans ist nack der Mahnung des^

vorigen Commentars beseitigt.
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Emplastriim adhaesivum. JpeftpfTajl er.

JNimm: Einfaches Bleipflaster, vier Theile 4

Burgunderliarz, einen Theil 1

Schmelze das Bleipflaster und das Burgunderliarz zusammen,

erhitze die Masse so lange, bis der Scbaum verschwunden ist

und sie ruhig wie Oel fliesst und eine dunkelbraune Farbe an-

nimmt.
Das Heftpflaster muss glanzend sein

;
das alte ist dem frischen vor-

zuziehen.

Diese Vorschrift ist eiDfacli und zweckmassig. Sie ist aus dem vorigen

Commentar entnommen. Im ersten Theil S. 311 lieisst es dort:

„Empl. Plumbi simplex 2 Unzen, Besina Pint y2 Unze. Hell von Farbe

wie Gummipflaster, sehr sonsistent, lasst sich in Stangen formen, die sich hal-

ten, und klebt ausgezeichnet.

Yon alien Gemengen' wiirde icb dem letzten den Yorzug einraumen.“

Yon einer grossen Anzahl anderer Miscliungen wurden dort auch die

schlechten Eigenschaften angegeben.

Das Klebpflaster hat nur einen mechanischen Zweck, namlich zusammen-
zuhalten. Dieses erreicht es durch seine klebende Eigenschaft. Es darf aber

weder auf die Wundrander, die es beriihren kann, noch auf die gesunde Haut>

an welche es befestigt wird
,
irgend eine reizende und rothende Wirkung

aussern. Nichts ist leichter als ein stark klebendes Pflaster aus allerlei Har-

zen zusammenzusetzen. Allein alle diese Miscliungen reizen die Haut
,
bei

kleinen Kindern ziehen sie sogar Blasen. Das gemeine Bleipflaster hat durch-

aus keine reizende Eigenschaft, allein es klebt nicht. Man setzt ihm deshalb

eine gewisse Menge anderer Harze zu, um es klebend zu machen.

Es ist einleuchtend
,

dass man von diesen Harzen nicht mehr zusetzen

wird
,

als zur Erreichung des Zweckes eben nothwendig ist. Darin weichen
nun die verschiedenen Pharmacopoen von einander ab.

Die Stoffe, dcren man sich zu diesem Zwecke bedient, sind gemeines
rohes Fichtenharz, Colophonium, Terpentin, gekochter Terpentin und Schiffs-

pech. Diese Stoffe werden einzeln und auch zu zwei zusammen, und dann
noch in mannigfaltigen Verhaltnissen angewendet. Man kann daraus entneh-
men, wie unendlich viele Modificationen moglich sind. Am schwachsten wirkt
das Colophonium allein

,
am starksten der Terpentin allein. Neben der Kleb-

kraft soli aber das Pflaster bei mittlerer Temperatur eine gewisse Consist enz
haben, damit die Stangen nicht zusammenlaufen. Dieses tritt am leichtesten

bei einem starken Zusatze von Terpentin ein.

Es ist keine Frage, dass man mit, sehr verschiedenen Verhaltnissen dieser

Stoffe ein vollkommen biauchbares Pflaster erhalten konne. Recht frisches

und noch ziemlich stark riechendes weisses Fichtenharz, Burgunderliarz, lie-

ferte sehr lange das Klebpflaster aller Chirurgen. Zwei Theile Diachylon-
Pfl aster, ein Theil Fichtenharz und Vl2 Theil Terpentin war das Klebpflaster
der dritten Auflage der Preussischen Pharmacopoe. Die Terebinthina coda
der fiinften Auflage der Preussischen Pharmacopoe war ein unsicheres Mitteh
Sie ist ein unvollkommen abdestillirtes Colophonium und enthalt noch eine
gewisse Menge Terpentin 61. Diese wird aber bei der Solbstdarstellung der
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Terebinthma cocta, wozu der Apotheker gar keine passende Gefasse besitzt, IL
sehr schwankend sein und deshalb auch ungleichc Praparate liefern. Mit Recht I

j

ist die lerebinthina cocta wieder verlassen und an ihre Stelle Colopbonium
und Terpentin, welche eine bestimmtere Zusaminensetzung haben, genommen
worden. Die Eriakrung muss sieh fiber die Brauchbarkeit eines Klebpflasters
aussprechen.

Das anzuwendende einfache Bleipflaster muss vor alien Dingen von Was-
|

ser befreit werden. Man schmelze es in einer kupfernen Pfanne. Es geriith

in lebhaftes Kochen, sieht aber iiumer weiss aus, wie eine Emulsion. Sobald I
das Wasser weggetrieben ist, fangt es an den Randern an die milchige Be-
schaffenheit zu verlieren; es wird durchsicktig und erscheint alsdann gelblick

und braunlick gefarbt. Wenn das Sckmelzen und Austrocknen beendigt ist,

werden erst die anderen Stoffe zugesetzt und eingesckmolzen.

Ein ganz vortreffliches Klebpflaster wird mit der in den Stearinsaurefabri-

ken abfallenden Oleinsaure dargestellt. Sie stellt ein oliges braunlickes Liqui-

dum vor, welches nur bei niederen Temperaturen butterartig gestekt, sonst I

aber immer fliissig ist. Es wird deskalb in Flaschen versendet. Die trockene I

Oleinsaure lost die Bleiglatte mit der grossten Leicktigkeit auf, und zersetzt I

das in der Bleiglatte entkaltene koklensaure Bleioxyd unter lebhaftem Auf-

brausen, gerade als wenn man Sckwefelsaure zugesetzt katte. Das Yerkaltniss

ist das gewohnliche von 9 Oelsaure auf 5 Bleiglatte. Es ist iiberfliissig
,

zu

diesem Pilaster die Bleiglatte vorker zu brennen. Man erkitzt 9 Theile Olein-

saure im Wasserbade in einem kupfernen Kessel und siebt dann die 5 Theile

feingeschlaminte Bleiglatte in die geschmolzene Siiure kinein. Unter Umriih-

ren vertheilt sick die Glatte, lebkaftes Aufbrausen findet Statt, was man durch

ferneres Riikren befordert. Nackdem alles eingeriikrt ist" und die Pilaster- I:

bildung stattgefunden hat, lasst man die Masse noch eine halbe Stunde okne

zu riikren im Wasserbade stehen, wodurch sick die nickt geloste Bleiglatte ab-

setzt. Man lasst das Pflaster iiber Nacht erstarren. Um es aus der Pfanne

zu losen
,

erkitzt man diese rasck auf Flammfeuer oder im Dampfe, wobei "

man die Pfanne scknell wendet, damit der ganze Boden gleickmassig warm
wird. Indem man umdreht, fallt die abgesckmolzene Masse heraus. Die auf

dem Boden beiindlicke Glatte sckneidet man mit einem Messer ab, und ver- I

wendet sie gelegentlick zu Erupt, fuscum. Die erkaltene Masse bildet nun |~

den Corpus zum Klebpflaster
,
indem man yc Colopbonium dazu sckmilzt.

Dieses Klebpflaster ist ziemkck dunkel von Farbe und weick von Consistenz. I~

Es lasst sick nickt mit Wasser malaxiren
,
wodurck es ganz sckmierig wird; 1~

dagegen giebt es einen vortrefflicken Sparadrap, welcher seine klebende Eigen- I

sckaft sekr lange bekalt. Es ist sekr wenig reizend
,
weil es eine so kleine I

Beimisckung von Harz liat.

Eine bedeutende Anwendung des Heftpflasters in der Ckirurgie findet zur

Bereitung von Sparadrap Statt. Es ist dies sehr diinn mit Klebpflaster be- I

strichene Leinwand oder Iialbleinen. Der gesckickteste Receptarius ist nickt

im Stande
,

eine so diinne Sckickt Pflaster gleickmassig auf Leinen aufzu-

streichen. Es ist wesentlick
,

dass die Sckickt sekr diinn sei
,
damit beim m

Loslosen der Klebstreifen die Pflastermasse an der Leinwand und nickt an 1

dem Korper kaften bleibe. Das allmaklicke Erstarren der Pflastermasse
,
das

j

Bearbeiten kleiner Stellen mit einem kleinen Instrumente kann niemals ein i

sckones gleickmassig es Product liefern , abgeseken von der Zeit, welche man

auf das Bestreicken von einem vier Fuss langen und acht Zoll breiten Strei-

fen mit Handarbeit verwenden miisste. Aus alien diesen Griinden ist es ein-

leucktend, dass eine meckanische Vorrichtung zur Hei’stellung von Sparadrap
|

fiir Hospitaler und vielbeschixftigte Officinen ein niitzlickes Geriitke ist. Es
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sind auch viele derselben in Vorschlag und Anwendung gebracht worden.

Eiue der einfachsten Sparadrapirraascbinen ist in Fig. 34 abgebildet. Auf

Fig. 34.

-einem starken eicbenen Brettcben, welches mit einer Schraubzwinge an die

iTischplatte befestigt wird, ist ein dickes Lineal aus Eisen
,
dessen Oberflache

_ganz eben und gerade gefeilt ist, zwischen Stiften aufgelegt. Rechts und links

von diesem Lineale sind zwei eiserne Staugen in das Brettchen befestigt,

deren obere Halfte mit Schraubengewinde b versehen ist. Auf diesem Gewinde

laufen zwei Muttern
,
welche mit den Hebelgriffen cc bewegt werden. Auf

idem glatten Theile der Stangen b bewegen sich die holilen Enden des senk-

recht stebenden Streicblineals a. Die elastiscben Federn e drucken letzteres

i immer in die Hohe, wahrend die Muttern c es herunter bewegen. Man kann
idesbalb durch langsames Bewegen des Griffbebels c das Lineal a in jeder be-

liebigen Entfernung von dem horizontal liegenden Lineale stillstellen. Die

I Leinwand
,
das Halbleinen oder Baumwollenzeug

,
welches bestricben werden

-soil, wird vorher etwas gesteift und geplattet, um ibm Glanz zu geben und
alle Falten zu vertreiben. Neues Zeug bat haufig eine so glatte Appretur,

die sich unmittelbar zum Sparadrapiren eignet. Man legt nun zuerst einen

Bogen Scbreibpapier zwischen beiden Linealen durch und befestigt ibn mit

etwas Klebpflaster an das Brettcben selbst. Das Zeug legt man auf das Pa-

pier unter der Schneide von a durch und bewegt diese so weit herunter, dass

das Zeug, obne Falten zu werfen, mit leicbter Reibung hindurchgeht. Nun
giesst man das halb erkaltete Gemenge des Klebpflasters hinter das Lineal a
und zieht. das Zeug, an seinen beiden vorderen Ecken angefasst, mit sanftem

Zuge bindurch. Es ist gut, beide eiserne Lineale vorher scbwach zu erwar-

men
,
damit die Pflastermasse nicbt so rasch daran erstarre. Wahrend des

Durchziehens bemerkt man
,
ob die Pflastermasse zu dick oder zu dunn, oder

an beiden Seiten ungleich komme. Man hilft durch gelindes Drehen der

|
Griffhebel c nach.

Die iibrigbleibende Pflastermasse streicht sich auf das unterliegende Pa-
pier ab. und werm man dieses wechselt, ist der Apparat zum neuen Gebrauche
wieder bereit. Wenn man ohne alle Apparate genot.higt ist. Sparadrap anzu-

Mohr, Commonfar. i a
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fertigen, so kann man sich auch eines flachen, geraden, holzernen Lineales
bedienen. Auf einem ebenen Tische befestigt man mit etwas Klebpflaster die
vier Ecken eines Blattes' Schreibpapier, legt darauf den Anfang des Zeuges,
setzt nun das Lineal mit der Schneide auf, giesst das Pflaster binter das
Lineal, und wahrend eine Person das Lineal mit der Hand festhalt und nach
dem Erfolge der Arbeit mebr oder weniger darauf driickt, zieht die andere
das Zeug langsam hindurch. Man lasst auch wohl das Lineal auf jeder Seite

zwischen zwei senkrechten Stiffen gehen, in -welchem Falle man bloss von
oben den richtigen Druck zu geben hat.

Das frisch gestrichene Zeug klebt so stark, dass man es nicht aufeinander

legen darf. Man hangt es frei eine Zeit lang zum Erkalten hin, im Sommer
in den Keller. Um es aufbewahren zu konnen, muss man es aufrollen. Da-
mit es nicht festklebe

,
bestreicht man es mit einem grossen Stiicke harter

Seife. Nahere Details uber diese Arbeit und verschiedene Arten von Spara-

drap s. Pharm. Technik 1. Aufl. S. 389, 2. Aufl. S. 494 u. ff.

Emplastrum adhaesivum Anglicum .

@nglifd)C5 ^eftpflaftcr.

Nimm: Gelatine, zehn Theile 10

Hocbst rectificirten Weingeist, vierzig
Theile 40

Einfachen Syrup, einen Theil 1

Lose die Gelatine in soviel Wasser im Dampfbade auf, dass

die Losung einhundert und zwanzig Theile betragt, und be-

streiclie mit sechszig Tbeilen dieser nocb warmen Losung mittels

eines Pinsels zu verschiedenen Malen ein Stuck ausgespannten

Taffent, welches man fur dreissig Gramm Gelatine, bei secbszebn

Zoll Breite, vierzig Zoll lang nimmt, oder von sechshundert unc

vierzig Quadratzoll Flaclie, und lasse das Bestrichene trocken

werden.

Zu den ubrigen sechszig Theilen der Losung setze allmali^

den hocbst rectificirten Weingeist und den Syrup, und bestreiche

mit dieser Mischung den Taffent auf dieselbe Weise.

Zuletzt uberstreiche man die Riickseite des Taffents min
der hinreichenden Menge Benzoetiu ctur, und lasse dann gu

troclcnen.

Das englische Heftpflaster muss angefeuchtet fest an der Haut kleben

Bewahre es an einem trockenen Orte auf.
-

Friiher wurde Hausenblase verwendet, an deren Stelle jetzt die Gelatim

oder der Knochenleim getreten ist. Der Knochenleim klebt
,

der gemeim
Leim leimt. Kleben ist festes Anhaften bei blosser Anfeuchtung, Leimen is

festes Zusammenkleben nach Erwarmung und Schmelzung. Aus diesen

Grunde eignet sich der gemeine Leim
,
der befeuchtet nicht klebt

,
nicht zui

Darstellung des Klebtaffents. Geniigt die kaufliche Gelatine, die nach S. 91
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des lateinischen Textes weisser Leim ist
,

nicht
,

so bereite man sick den

Kuocheuleim selbst aus dicken Rokrenknochen von Ocksen und Ausziehen mit

,
verdiinnter Salzsaure, Auswascken und nackherigem warmen Auflosen. Das

.Aufstreichen gesckiekt dann wie im Texte besckrieben ist.

Das Seidenzeug, welckes man zum engliscken Pflaster bestimmt, ist yon

.ier diinnsten Art, da es durck die aufgetragenen Leimsckichten geniigende

[Oonsistenz erhiilt. Man wendet es in drei Farben an, sckwarz
,
weiss und

fleischroth. Es muss zuuachst aufgespannt werden. Man nimmt dazu leere,

,-iereckige, holzerne Rahmchen, welche die Grosse des Seidenzeuges haben.

Man mackt die Rahmchen rein quadratisck, und nimmt zur Seite des Vier-

;3cks die ganze oder halbe Breite des Zeuges; dieses sckneidet man in der

[Lange gleick der Breite ab. Das Zeug wird mitWasser befeuchtet und dann

l nit kleinen Nageln auf den Rahmen aufgezogen
,
so dass es im nassen Zu-

fstande gespannt ist. Kurz vor dem Trocknen giebt man den ersten Anstrich,

i.yozu die Gelatinalosung nicht ganz heiss und diinn
,
sondern

,
damit sie

:
jjckt durchscklage, etwas erkaltet und dicklich sein muss. Bei den folgenden

Anstricken ist dies weniger zu befiirchten. Man lasst an einem warmen
Arte, jedock nicht im Sonnenschein oder am Ofen trocknen. In dieser Art

L'.yerden seeks oder acht Anstriche gegeben. Der Anstrich mit Benzoetinctur

iiuf der Riickseite ist ziemlich entbekrlick. Es ist anzuerkennen, dass er nicht

•nehr auf der Kiebseite ist, weil er die Rander von Schnitten und kleinen

Yerletzungen reizte. Der Taffent wird bei diesen Operationen immer etwas

runzlig. Um ikn zu glatten, zersekneidet man ihn in kleine viereckige Stiicke,

coringt diese iiber Nackt in den Keller, legt sie so kalb gefeucktet zwischen

f. iie Blatter eines Buckes und presst dieses scharf zusammen. Man lasse in

: ier Presse austrocknen. In den meisten Fallen werden von den Apothekern
•lie in grosseren Anstalten darges tellten und elegant verpackten engliscken

Pflaster verwendet.

Emplastrum Ammoniaci. 5lmntontflfgummipflafter.

Nimm: Gelbes Wachs 4
Burgundisches Harz, von jedem vier Tlieile . 4

Gereinigtes Ammoniakgummiharz, seeks
Theile 6

Gereinigtes Galbanum, zwei Theile .... 2

Terpentin, vier Theile 4

Schmelze das Wachs und das burgundiseke Harz zusammen,
-giesse da,s Gemisch durch Leinwand, lasse es halb erkalten und
setze dann das gereinigte Ammoniakgummi und Galbanum,
welche vorher in dem Terpentin im Dampfbade gelost worden
sind, hinzu; es werde in Stangen ausgerollt.

Es sei ein griinlickes Pflaster.

Unveranderte Yorschrift der vorigen Auflage.

Dieses Pflaster hat in seiner Zusammensetzung sekr grosse Aehnlichkeit
rnit dem zusamrnengesetzten Diachylon- oder Gummipflaster. Es untersclicidet

14 *
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sich nur durch den Mangel an einfachem Diachylonpfiaster und ein grosseres

Verhaltniss des Ammoniaks zum Galbanum. Es ist neben dem Gummipflaster
fast entbehrlich.

Bei der Bereitung dieses Pflasters miissen die Gummiharze wieder friseh

gepulvert werden, weil sie rait der Zeit immer wieder in den Tiiten zu festen

Massen zusammenbacken. Man stosse die zum Gebrauch kommenden Mengen
j

in einem kleinen Messingmorser zusammen und schlage sie durck ein kleines

Siebchen, welches nicht gerade sehr fein zu sein braucht. Nun schmelze man
im Wasserbade den Terpentin ein, und siebe mittelst desselben Siebchens die

gepulverten Gummiharze iiber die gauze Oberflache hin, indemmanmit einem
eisernen Spatel umruhrt. Die Auflbsung geschieht im Augenblicke, das Ge-

menge wird triib, weil der gummige Theil der Harze nur vertheilt, aber nicht

eigentlich gesckmolzen ist. Diese Masse schiittet man nun in das beinahe

wieder halb erstarrte Geschmelze von gelbem Wachse und Burgunderpech.

Dieses letztere ist immer im rohen Zustande unrein, und muss deshalb durch

Werg iiber einem erhitzten eisernen Perforatloffel colirt werden. Man kann ;

auch grossere Mengen Fichtenharz auf einmal coliren
,
und sich des colirten

Harzes nun ohne Weiteres bedienen. Das colirte Harz fiiesst leichter zusam-

men als das rohe natiirliche.

Man lasst das Pflaster langsam erstarren, indem man es ofter durch ein-

ander riihrt, und benutzt den rechten Augenblick, dasselbe in dunne Stangel-

chen auszurollen.

Emplastrum Cantharidum ordinarium.

©eroofynltcfyeS @panifd)fliegcnpfla[ler.

Emplastrum vesicatorium ordinarium.

Nimm: Grob gepulverte Canthariden, zwei Theile .
*2

Gemeines Bauinol, einen Tlieil 1

Gelbes Wachs, vier Theile 4

Terpentin, einen Theil 1

Menge die gepulverten Canthariden mit dem Baumol, lasse

sie damit einige Stunden im Dampfbade stehen, setze dann das

gelbe Wachs und den Terpentin hinzu, schmelze sie damit im

Dampfbade zusammen, lasse erkalten und rolle es in Stangen

aus. In dem Pflaster, welches sich fettig anfuhlt und weicli ist,

miissen die griinen glanzenden Theilchen gleichmassig vertheilt

sein.

Es muss an einem trockenen Orte aufbewahrt werden.

Die Verhaltnisse sind dieselben geblieben, wie in der vorigen Auflage,

jedoch ist die im Commentar empfohlene Ausziehung im Dampfbade ange-

nommen wordeu. Der blasenziehende Stoff lost sich in den geschmolzenen

Fetten auf, und das Pflaster wird rascher wirkend und alle Feuchtigkeit wird

verjagt. Das Cantharidin erleidet bei der Warme des Dampfbades keine Ver-

anderung. Wiihrend des Erkaltens mengt man durchcinander, damit das Pul-
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ret gleichmassig in der Masse vertheilt werde. Man rollt mil einigen Tropfen

del aus.

Was die Formel zu diesem Pflaster betrifft, so ist mit Recht daraus das

unfache Bleipflaster weggelassen, weil es die Wirkung der Cantliariden schwacht.

lann sind auch diejenigen Formeln zu tadeln, welche eine zu grosse Kleb-

rcraft bedingen, wodurcb das Pflaster von der gereizten empfindlichen Stelle

mr mit grossem Schmerze, oft selbst mit Zerreissen der Blase losgelost wer-

len kann. Das Klebpflaster darf nur mit dem Klebrande
,

der aus Empl.
idhaesivum hergestellt wird, kleben. Eine passende und sehr einfache For-

nel mit Auslassung des Terpentins ist: gleicbe Theile gelbes Wachs, Colo-

jhon, Talg und Canibaridenpulver. Die meisten deutscben Pharmacopoeen
laben, iibereinstimmend mit der obigen Formel des Textes, das Verhaltniss

ier Cantbariden zu % der ganzen Masse beibebalten. Dieses Yerhaltniss ist

iber fur den Zweck viel zu stark
,
indem ein Pflaster, in welchem die Can-

hariden nur ys und Vio ausmachen, in eben der Zeit eine starke Blase zieht.

dies stimmt auch mit der Erfahrung uberein, dass ein solches Pflaster nicht

uur einmal, sondern ein halbes Jahr taglich einer andern Person, scheinbar

ast ohne Abnahme der Kraft
,

aufgelegt werden kann. Das Emplastrum
•esicatorium perpetuum der 5. Auflage der Pharmacopoe, welches nur l

/16
Canthariden enthalt, zieht sogar in vielen Fallen, wenn man es hinreichend

ange liegen lasst, eine Blase.

An die Stelle des Cantharidenpflasters hat man auch noch stiirkere Zube-
eitung, sogenannte Blasentaffente

,
gesetzt. Yon solchen giebt es vielerlei

i tnd falsche Yorschriften. Eine der besten, welche niemals versagt, ist fol-

icende. Man ziehe Canthariden mit Aether aus, colire und presse. Von dem
lurchgegangenen ziehe man in einem passenden Destillationsgerathe den
Aether ab, und verdampfe den Rest im Wasserbade bis zur Consistenz einer

flutter. Diese schmelze man mit dem doppelten Gewichte weissen Wachses
-.usammen und streiche sie mit einem Pinsel im halbgeschmolzenen' Zustande
.uf einen Seidentaffent. Dieser Taffent zieht sehr sicher und schnell Blasen

i .nd bewahrt seine Kraft mehrere Jahre doch nicht unbestimmt lange. Man
[ ollt ihn auf ein Holz und bewahrt dieses in einer blechernen Biichse. Die-

ter Taffent hat allerdings keine grosse Klebkraft. Eine Form desselben,

relche mehr zum Rothmaehen als zum Blasenziehen bestimmt ist, ist das
n
affetas vesicans Bottingeri. Die Vorschrift ist folgende: Canthariden 3

Irachmen werden mit 1 Unze Schwefelather digerirt; in der Colatur lose

aan % Drachme Mastix, 4 Scrupel Sandarac, 1 Scrupel Terpentin, 10 Tropfen

.javendelol und trage diese Losung dreimal mit einem Pinsel auf ausgespann-
i en Seidentaffent. Beim Auflegen desselben wird die bestrichene Seite mit
inigen Tropfen Weingeist oderRum befeuchtet und fest auf die Haut gedriickt.

Emplastrum Cantharidum perpetuum.

3mmerrodfyrent>e3 ®pantfd)f(iegenpflaflev.

Emplastrum vesicatoriuni perpetuum.

Nimm: Terpentin • . 6

Gepulverten Mastix, von jedem sechs Theile 6

Fein gepulverte Canthariden, zwei Theile . 2

Fein gepulvertes Euphorbium, einen Theil . 1
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Schmelze den Terpentin und den Mastix bei gelinder Warme I

zusammen und mische dann die Canthariden und das Euphorbium-
pulver hinzu.

Es sei ein griinlich schwarzes, hartes, zerbrechliches Pflaster.

Unveranderte Vorschrift der vorigen Ausgabe.

Die vorstehende Formel ist das alte Emplastrum vesicatorium perpetuum
|

Janini. Es war in der 3. Auflage der preussischen Pharmacopoe aufgenom- 1

men und in der 5. durch eine antlere Forme] ersetzt worden. Von dieser

stellte es sich durch langere Erfahrung heraus
,
dass das darnach bereitete

Pflaster bei zarten Subjecten, bei Frauen und Kindern wirkliche Blasen zog,

statt bloss eine Rothung der Haut zu bewirken. Das Empl. ves. perpetuum
hat den Zweck

,
an einer bestimmten Stelle des Korpers eine absichtliche

Verminderung der Widerstandskraft und eine Aenderung richtiger organi-

scher Beschaffenheit hervorzubringen
,
um vorhandene Krankheitsstoffe zu

nothigen
,
sich an diesem Theile abzulagern und von einem werthvolleren

Organe abzuleiten. Jeder gewaltsame Eingriff auf sensible Theile des Kor-
pers bringt dies hervor, sei er mechanischer oder chemischer Natur. Yon
mechanischer konnen Reiben

,
Biirsten, Kratzen, elektrische Funken genannt

werden. In neuerer Zeit haben die Rheumatismusableiter
,
pomphafter Weise

auch Elektricitatsableiter genannt, vielfach die Stelle des Empl Janini ver- !

treten. Dieselben bestanden aus einer mit grober Eisenfeile uberzogenen ii

Pappdeckelscheibe von 4 bis 16 Quadratzoll Oberflache
,
welche

,
an einem \

Bande hangend
,
auf der blossen Haut des Korpers getragen wurden. Durch .

die Bewegungen des Korpers verursachen die hervorragenden Spitzen der :

Eisenfeile ein bestandiges Scheuern und Kratzen auf der Haut, welches den
Zweck in seiner Art erfiillt.

Chemische Einwirkungen giebt es sehr viele
,
welche denselben Erfolgl;

haben. Seidelbast, Euphorbium, Senfol, Veratrin, Kreosot, atherische Oele,|:

vor allem aber die Canthariden erzeugen bei concentrirter Substanz Blasen,

bei verdiinnterer blosse Rothung der Haut. Es handelt sich also darum, diese

Korper in derjenigen Form und Verdiinnung zu appliciren, dass sie dem ge-

wiinschten Zwecke entsprechen. Die blosse Verdiinnung durch Beimischung

gleichgiiltiger Stoffe bis zum fiinfzehnfachen Betrag der Canthariden hat die-

sem Zwecke nicht entsprochen, und man musste deshalb zu einem alten Mittel

seine Zuflucht nehmen
,

die Verdiinnung durch Beimischung harter undl
undurchdringlicher Stoffe zu ersetzen. Dieser Stoff ist in dem alten Janini-I.

schen Pflaster in dem Mastix gefunden worden. Es ist nicht zu laugnen, dassl^

die harte und sprode Masse dieses Pilasters im Gebrauch eine grosse Unan-1!

nehmlichkeit ist, theils fiir den Apotheker, welcher Warme zu Hi'ilfe nehmen I
muss, um das Pflaster zu streichen, theils auch fiir den Patienten

,
weil esl‘

selbst nicht haftet, mit breiten Klebriindern befestigt und vorher erwarmtl:

werden muss, um nicht beim ersten Auflegen auf gekrummte Stellen zu zer-l

brechen. Das Ermitteln einer passenden Magistralforn.el
,

die von diesenl

Fehlern frei ware, konnte immer noch die Aufgabe einer neuen Pharma-1

copoe sein.

Die Bereitung dieses Pflasters bieiet keine Scliwierigkeiten dar. Manl
giesse es in flachen Stiicken auf Marmor oder Metallplatten aus, damit es I

leichter erweicht werde. Zur Dispensation ei’warme man das Pflaster in war- I

mem Wasser zwischen 50 bis 60° R. (62,5 bis 75° C.), knete es zwischen den I

Handen^zu einer diinnen Platte aus, indem man es abwechselnd wieder in dasjl

warme Wasser eintaucht, trockene die Platte schnell ab, schmelze sie fiber I
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einer Spirituslampe auf einer Seite leicht an, und driicke sie alsdann auf das

Leder oder Leimvand. Die Leinwand kann vorher ganz mit Klebpflaster

sparadrapirt sein, wodurch das Pflaster um so besser darauf haftet und der

Klebrand auch ohne weiteres durcli blosses Abscbneiden in einem grosseren

Umfange erhalten wird. Auch kann man das Pflaster gepulvert auf das Leder

legen, und mit einem dariiber gebaltenen beissen Platteisen zum Schmelzen

bringen. Es giebt dies mit das schonste Pflaster.

Emplastrum Cerussae. ©leiweijipjTajler.

Emplastrum Plumbi hydrico - carbonici.

Emplastrum album coctum.

Nimm: Hochst fein gepulverte Bleiglatte, einen
Theil 1

Gemeines Baumol, vier und einen halben
Theil. 41/2

Fein zerriebenes Bleiweiss, sieben Theile . 7

Koche die Bleiglatte mit dem Baumol unter bestandigem

Umriihren und fiige eine massige Menge warmes Wasser allma-

Ilig und vorsichtig hinzu, damit es nicht an Feuchtigkeit fehle.

Nachdem die Bleiglatte aufgelost ist, wird das Bleiweiss hinein-

.

geschiittet.

Koche nun nochmals unter bestandigem Umriihren, und wenn
es bis 125® C. (100° R.) erhitzt ist, so setze, wenn es noting sein

sollte, in Absatzen warmes Wasser binzu, bis die Bildung des

Pflasters vollendet ist.

Nach dem Erkalten wird es in Stangen ausgerollt.

Frisch bereitet muss es weiss sein, mit der Zeit wird es gelblich;

das Bleiweiss muss vollig damit vereinigt sein.

Unveranderte Yorscbrift der vorigen Auflage.

Die Operation wird mit einer reinen Pflasterbildung, wie beim Emplastrum
Plumbi simplex

,
nur mit einer unzulanglichen Menge Bleiglatte eingeleitet.

Das daraus entstandene Halbpflaster bestebt zum Theil aus fertig gebildetem

Pflaster mit vollstandiger Verwendung aller Bleiglatte, und zum Theil aus

nocb nicht verbundenem Oele. 1 Pfd. Glatte verlangt nach dem gewohnli-

cben Pflasterverhaltniss l 4
/s Pfd. Oel. Darnach bleiben vor der Hand 2,7

Pfd. Oel unverbunden. Diese werden durch die 7 Pfd. Bleiweiss allmalig

und vollends saponificirt. Da aber das nach der hollandischen Methode be-

reitete Bleiweiss mit 3 Atomen Bleioxyd, 2 Atomen Kohlensaure und 1 Atom
Wasser zusammengesetzt, also schon zum Theil gesattigt ist, so muss eine

grossere Menge desselben
,
als von reinem und wasserleerem Oxyde nothwen-

dig ist, angewendet werden. Das Gewicht des Bleiweisses (7 Pfd.) betragt

das 2,6fache von der disponiblen Menge des Oeles 2,7 Pfd., wahrend von rei-

nem Oxyde nur das l,3fache nothig ist. Das kohlensaure Bleioxyd findet sich

nocb in dem fertigen Pflaster. Betupft man eine Stange gut bereitetes Blei-

weisspflaster, selbst nach jahrelangem Aufbewabren, mit einem Tropfen reiner
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Salpetersaure
,
besonders auf frischem Bruche, bo sieht man die Blaschen der

Kohlensaure sogleich entstehen.

Yor Allem ist darauf zu achten, dass das Bleiweiss vor dem Zusatze noch
einmal durch ein Sieb geschlagen worden ist, damit es keine Kliimpchen ent-

lialte, die nacliher in der grossen Masse nicht mehr vertbeilt werden konnen.

Die alteren Vorschriften zu diesem Pflaster enthalten keine Bleiglatte,

sondern sie lassen die Pflasterbildung durcb blosses Bleiweiss vor sich geben.

Diese findet aber alsdann viel langsamer Statt, und ohne irgend einen Vor-

tbeil fiir das Pflaster, sondern nur mit grosserem Yerlust an Zeit und langer

dauernder Gefahr des Anbrennens und Verderbens. Zur Pflasterbildung kann
natiirlich nur das 2

/3 koblensaure Bleioxyd genommen werden, und nicht das

neutrale Salz
,
welches man durcb Fallen von Bleizucker mit koblensauren

Alkalien, zuweilen als Nebenproduct anderer Arbeiten, e'rhalt. Die Vorschrift

mit dem Zusatze von Bleiglatte ist in der 5. Auflage der Pharmacopoe zuerst

erschienen, und zweckmassig in der 6. beibehalten worden. Die vollstiindige

Gabre des Bleiweisspflasters erkennt man an der Consistenz. Zu diesem

Zwecke tropfelt man einige Tropfen des heissen Pflasters vom Spatel in kal-

tes Wasser, und knetet sie unter kaltem Wasser. Sie miissen die Consistenz

der Pflaster haben
,
nicht schmieren oder kleben

,
sondern vollkommen pla-

stiscb sein. Im Uebrigen siebe Emplastrum Plumbi simplex.

Emplastrum de Galbano crocatum.

0afvanbfllti(]c8 ©albanumpflajkv.

Nimm: Einfaclies Bleipflaster, vierundz wanzig
Theile 24

Gelbes Wachs, acbt Theile 8

Galbanum, vierunrlzwanzig Theile .... 24

Terpentin, vier Theile 4

Fein gepulverten Safran, drei Theile ... 3

Schmelze das Bleipflaster und das gelbe Wachs zusatnmen

und lasse das Gemisch halb erkalten; lose das gereinigte Galba-

num in dem Terpentin im Dampfbade und fiige sie zu der halb

erkalteten Masse hinzu; endlich setze den Safran, welcher vorher

mit so viel hochst rectificirtem Weingeist angerieben wor-

den, dass er damit einen Brei bildet, hinzu.

Nach dem Erkalten wird es in Stangen ausgerollt.

Es sei gelblich braun.

Unverandert. Bereitung wie bei Emplastrum Plumbi composition.
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Emplcistrum Hydrargy ri. due cfM t b c rp fl a ft c v

.

Empldstrwm mercuriale.

Niinra: Gereinigtes Quecksilber, acht Tbeile ... 8

Terpentin, vier Theile 4

Einfacbes Bleipfl aster, vierundzwanzig
Tbeile 24

Gelbes Wacbs, sechs Tbeile 6

Reibe das Quecksilber mit dem Terpentin unter Zusatz von

twas Terpentinol aufs Innigste zusammen und fiige nach und

iacb das mit dem Wachs zusammengeschmolzene Bleipflaster

:_ater stetem Umrlibren binzu. Nacbdem das Pflaster erkaltet

•3t, rolle man es in Stangen aus.

Es sei ein aschgraues Pflaster
,
in welchem mit dem blossen Auge

keine Quecksilberkiigelchen zu erkennen sein durften.

Unverandert, jedocb mit dem wesentlichen Zusatze, dass man mit unbe-
'affnetem Auge keine Quecksilberkiigelchen mehr soil erblicken diirfen.

iir diesen Zusatz kann man der Pharmacopoe nur dankbar sein, denn wenn
iaan Loupen zu Hiilfe nehmen darf, so hat es fast keine Grenze mehr, wo
tian sie nicht mehr sehen soil. Zudem kann man kaum bei der Bereitung

afiir stehen, dass nicht an einer Bruchstelle der Pflasterstange ein kleines

!ugelchen zum Vorschein komme, was irgendwo am Rande der Pfanne sich

erettet hat.

Die Todtung des Quecksilhers nimmt man in einem halbkugelformigen

isernen Grapen vor, in welchem man auch das Pflaster fertig macht. Man
-zellt denselben auf einen weiten Strohkranz

,
damit er beim Reiben nicht

bhaukele
,
giebt den Terpentin und das Quecksilber hinein, erwarmt ein we-

ig, um die allzugrosse Zahigkeit des Terpentins etwas zu vermindern und
ingt nun das Todten durch rasches und kraftiges Reiben an. Einen beson-

eren Dienst leistet hierbei eine mechanische Yorrichtung, um das Pistill zu

ihren, wie sie in meiner pharmaceutischen Technik 1. Aufl. S. 260 und 261,

ig. 202
,
203 und 204, und 2. Aufl. S. 302, Fig. 249 beschrieben und abge-

ildet ist.

Man setzt wohl einige Tropfen Terpentinol wahrend des Reibens zu,

ber nicht zu viel, da es nicht mehr verdunstet, sondern nachher das Pflaster

eich macht. Die Extinction des Quecksilhers mit Terpentin ist ungleich
richter und kiirzer als mit Hammeltalg oder Schweineschmalz. Die Boden-
ache des Pistills muss sich mit einer grossen Flache und sanft ansteigenden
eiten an die Bodenflache des Kessels anschliessen, alsdann ist die Extinction
anz leicht. Man pruft mit einer Loupe, indem man mitten aus dem Morser
nd ebenso vom aussersten Rande kleine Mengen mit dem Finger aufnimmt,
of Schreibpapier zerreibt und nun mit einer mittelmassig guten Loupe be-
achtet. Man darf keine Kugelchen mehr sehen. Iiat man hei der Berei-
ing die Loupe angewendet, so kann man um so sicherer sein, dass nachher
«it freiem Auge nichts mehr zu sehen sei. Man sorge namentlich dafiir,
ass an den hochsten Regionen des Kessels und des Pistills nicht Theilchen
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hangen, deren Vertheilung von einer etwas friiheren Zeit herriihrt, da man
diese Grenzen nicht bei jedem Striche treffen kann

,
ohne die Masse endlich

auf die ganze Kesselwand zu schmieren. Diese Rander miissen deshalb von
Zeit zu Zeit mit einem dimnen Hornspatel abgestreif't und das Abgestreifte
an dem Boden des Pistills abgestrichen werden. Man kann ohne diese Vor-
sicht eine sorgfaltig abgeriebene Pflastermasse durch einige oben hangen ge-

bliebene Quecksilberkiigelchen ganz verderben, so dass man sie ohne ein weit

langeres Reiben nicht wieder auf denselben Punkt der Vertheilung bringt,

auf dem der grosste Theil schon vorher war. Ehe die vollkommene Todtung
des Quecksilbers geschehen und man sich davon aufs Bestimmteste uberzeugt

hat
,

darf man das Pflaster nicht fertig machen
,
weil nachher ein ferneres

Vertheilen ganz unmoglich ist. Ebenso muss man Sorge tragen, dass die

bereits erlangte feine Vertheilung des Quecksilbers nicht wieder durch unvor-

sichtiges Verfahren aufgehoben werde. Das Bleipflaster und das Wachs wer-

den in einer besonderen Pfanne mit Ausguss geschmolzen und unter Umriih-

ren etwas erkalten gelassen. Man bringt nun eine kleine Menge der Pflaster-

masse in das getodtete Quecksilber und arbeitet rasch unter, und fahrt so

fort
,

bis die Halfte kinzugefiigt und untergearbeitet ist. Die zweite Halfte

kann man auf einmal zufiigen und einmengen. Die Pharmacopoe lasst das

getodtete Quecksilber der Pflastermasse beimengen. Das geht auch ganz gut,

ist aber im Ganzen etwas gefahrlicher
;
denn wenig Quecksilbermasse wird

von der ganzen Menge des Bleipflasters vollstandig zu dessen eigener Tem-
peratur erhoht, wahrend umgekehrt eine kleine Menge des Bleipflasters die

ganze Menge des Quecksilberkorpers nicht erwarmen kann. Man kann iibri-

gens so und so zum Ziele kommen.
Wahrend des allmaligen Erlcaltens findet das Malaxiren und Ausrollen

mit nassen Handen und nassem Rollbrette Statt. Erkaltete unformliche Stiicke

soil man nicht einschmelzen und wdeder erkalten lassen, sondern in einer

grossen Menge mittelwarmen Wassers durch langeres Darinliegenlassen erwei-

chen, malaxiren und nun ausrollen.

Emplastrum Mezerei canthariclatum.

©eifcel&ajlpflafter mit (Santfjariben.

Statt des Emplastrum Drouotti.

t:Nimm: Gepulverte Canthariden, sechs Theile ... 6

Zerschnittene Seidelbastrinde, zwei Theile 2

Essigatlier, sechszehn Theile 16

Mastix, einen Theil 1

Schiitte die Canthariden und die Seidelbastrinde in einen

Kolben, giesse den Essigather darauf, lasse sie damit unter ofte-

rem Umschutteln einige Tage maceriren, filtrire, lose in der

Fliissigkeit den Mastix auf und uberziehe damit vermittelst eines

Pinsels englisches Heftpflaster, welches man fur dreissig

Gramm Canthariden bei sechszehn Zoll Breite, siebenundzwanzig

Zoll lang oder von 432 Quadratzoll nimmt.

*0

8
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In cliesem Artikel
,
sowie im Emplastrum adhaesivum anglicum

,
findet

sich endlich das Wort Gramm, d. h. ein absolutes Gewicht
,
weil man darin

ein absolutes Maass
,

Quadratzolle, ausdriicken musste. Diese 30 Gramm

maehen annahernd eine Unze aus. Die Seidelbastrinde wird passend mit

Weingeist zu einem Filze zerstossen
,
wie es unter Extractum Mezerei spiri-

tuosum beschrieben ist.

Emplastrum Plumbi compositum.

3ufammen(jefe£te8 35(eipflajler.

Emplastrum Lithargyri compositum: Emplastrum Diachylon

compositum.

Nimm :Einfaches Bleipfl aster, vierundzwanzig
Theile 24

Gelbes Wachs, drei Theile 3

Gereinigtes Ammoniakgummiliarz 2

Gereinigtes Galbanum 2

Terpentin, von jedem zwei Theile 2

Schroelze das Bleipflaster und das Wachs zusammen und setze

dann das Galbanum und Ammoniak, welche vorher in dem Ter-

pentin im Dampfbade gelost worden sind, hinzu.

Erkaltet wird es in Stangen ausgerollt. Es sei ein braungelbes und

zahes Pflaster.

Das Gummipflaster ist der Prototyp der balsamiscben Harzpflaster. Seine

Bereitung gait sonst fur eine Schwierigkeit der Pharmacie, deren Ueberwin-

dung Uebung und Aufmerksamkeit verlange. Durch die Anwendung des

Dampfbades und einer richtigen Manipulation
,

wie dieselbe bereits unter

Emplastrum Ammoniaci beschrieben ist, fallt jede Scbwierigkeit binweg,

das Gelingen ist gesichert und das Priiparat wird besser, als es sonst werden

konnte.

Die Gummiharze enthalten atherische Oele, welcbe bei der Pflasterberei-

tung moglichst zuriickbebalten werden miissen. Dieses wird dadurch erreicbt,

dass das Einschmelzen derselben in den Terpentin im Wasserbade geschieht,

wodurch eine hohere Erbitzung des Gemenges unmoglicb wird; sodann wird

die Yereinigung durcb eine sebr feme Yertbeilung der Gummibarze befordert,

weil das Einscbmelzen eines einzigen Knotchens mebr Zeit und Warme erfor-

dert, als die vieler Unzen feinen Pulvers. Man streut desbalb die friscb ge-

pulverten Gummiharze mit einem Siebchen oder Perforatloffel auf den ge-

schmolzenen Terpentin. Die Gummiharzstaubchen sinken von selbst unter

und vertheilen sich fast ohne Umruhren
,
was aber nicht zu versaumen ist.

Bleipflaster und Wachs sollen in einer besonderen Pfanne gescbmolzen und
das Gummiharz ihnen beigemiscbt werden. Es lasst sich aucb, ohne eine

zweite Pfanne zu verunreinigen
,

das einfaohe Bleipflaster und Wachs im
Wasserbade in dem Gummiharzgeschmelze auflosen und umruhren.

Es ist am zweckmassigsten
,

das Pflaster wahrend des Erkaltens selbst

auszurollen. Damit es eine gleichmassige Temperatur durch alle Theile habe,
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wird es, so lange es noch weicli genug ist, von Zeit zu Zeit umgeriihrt, nach-
her durehgestochen und geknetet. Um das Ankleben an die Hande zu ver-

hindern, befeuchtet man diese mit Wasser. Dieses Wasser soil nicht ganz
kalt sein, weil sonst die ausseren Theile des Masters zu hart werden und
sich mit den inneren nicht recht vereinigen. Die Manipulation ist im, Som-
mer und Winter verschieden, je nachdem die Temperatur der Luft von selbst

|

eine langsamere oder schnellere Erkaltung bedingt. Ist die Pfiastermasse so 1

gross, dass sie wahrend des Ausrollens zu erstarren droht, so halt man sie 1 ;

durch Uebergiessen mit lauwarmem Wasser, welches man durch Mischen her-

stellt, in einem plastischen Zustande. Im Sommer bringt man sie durch Zu-

giessen von kaltem Wasser schneller in einen festeren Zustand, so dass sie an It

den nassen Handen nicht mehr klebt. Man nimmt eine entsprechende Menge p

des halberstarrten Pflasters mit dem Spatel aus der Pfanne und malaxirt sie
s

mit nassen Handen
,
die eben mit Seife aufs Reinste gewaschen worden sind.

Man knetet eine lan gliche Rolle daraus, legt diese auf das befeuchtete Pfiaster-

brett und rollt sie mit dem Rollbrette zu einer gleichformigen runden Stange

von 5 bis 6 Linien Dicke und der Lange des Brettes oder so lang die Masse
;

ausgiebt, aus.

Fur die zweckmassigste Form des Pflasterbrettes habe ich folgendeForm
j :

in Anwendung gebracht und erprobt gefunden.

Das eigentliche Pflasterbrett A besteht aus einer dicken eichenen Bohle %

von 25 bis 26 Zoll Lange, 14 bis 15 Zoll Tiefe und 5/
4

Zoll Dicke.

Fig. 35.

Es ist auf der vorderen Seite mit einer Anschlagleiste nach unten ver-

sehen
,
womit es sich an die vordere Kante des Arbeitstisches anlegt. Die

obere Seite des Brettes ist ganz eben, ohne alle hervorragende Leisten nach

irgend einer Seite. Die Dicke der Bohle schutzt gegen Kriimmungen durch

das Nassen und erlaubt entstehende Unebenheiten abzuhobeln. Hinter dem

Pflasterbrette liegt, bloss daran geschoben, aber nicht daran befestigt, das

Abschussbrett B. Es hat dieselbe Breite und Lange, wie das Pflasterbrett A,

besteht aber aus einem diinnen Brette von ya bis % Zoll Dicke und hat an

den beiden langen Seiten erhabene Randleisten
,
welche gerade so hoch auf-

ragen
,

als das Pflasterbrett iiberhaupt Dicke hat. Der an das Pflasterbrett

anstossende Rand bildet damit eine Ebene und die fertigen I’flastercylinder

rollen iiber diesen Rand weg auf' das Abschussbrett B. Diese Einrichtung

hat mehrere Vortheile. Beim Ausrollen beengenTdie fertigen Pflasterrollen

nicht den Raum auf dem Pflasterbrette, weil sie~von demselben entfernt sind
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und vertieft liegen, so dass das Rollbrett frei dariiber liinweggeht. Man kann

mehrere Abschussbretter besitzeu und dadurch ebensowohl grosse Mengen

desselben Pilasters, als auoh gleich hinter einander verschiedene Pflaster auf

demselben Brette ausrollen und dooh getrennt zum Erstarren hinstellen. Uas

Abschussbrett wil'd an zwei Henkeln aus einer dicken Leine aufgehoben. Die

erste Pfiasterrolle legt sich an die senkreckte Leiste an und wird dadurch

ganz gerade, und in gleicher Art die folgenden.

Das Rollbrettchen ist ein schrnales, etwa % Zoll dickes Stuck Eickenholz

mit zwei querdariiber gehenden Handgriffen, zum Anfassen und Regieren,

versehen. Seine Lange betriigt 14 bis 15 und seine Breite 5 bis 6 Zoll. Es

ist vortkeilkaft, deren zwei zu liaben
,
eines von der halben, und ein anderes

von der ganzen Lange des Pflasterbrettes. Das kurze wird zuerst, das lange

zuletzt zur Yollendung der Rolle gebrauckt. Eine schnelle letzte Bewegung

nach hinten rollt den Pflastercylinder von dem Pflasterbrette auf das Ab-

schussbrett kin, okne dass man ikn mit den Handen zu berukren hatte.

So lange die Pflasterrollen nock weich sind, liegen sie sich gewoknlieh

.eine Facette an. Man entfernt diese durck nockmaliges kurzes, aber krafti-

.ges Ausrollen. Nun lasst man die Pflastercylinder an einem kiiklen Orte, im
•Sommer im Keller, ganz und gar erstarren, und sckneidet sie in solcke Lan-

.
gen ab, dass sie die Sckiebladen in der Apotkeke ganz ausfiillen. Zwiscken

je zwei Lagen legt man ein Stuck Wachspapier. Alle diese Arbeiten soli

man nicht nur mit Genauigkeit und Sauberkeit, sondern sogar mit einer ge-

• wissen Eleganz ausfiikren. Sie ist, wie das Geprage auf einer Miinze, die Ge-

wahrleistung fur den inneren Gekalt. Wer am Gekalte pfusckt, wird auf die

IForm nicht viel geben, und wer einen sicktbaren Fleiss der Form widmet,
hat die Vermuthung fur sick, auck am Inhalte nickts verkiirzt zu kaben.

Emplastrum Plumbi simplex

.

(§tnfad?e?> SSteipflafler.

Emplastrum Lithargyri simplex. Emplastrum Diachylon simplex.

Nimm: Hochst feingepulverte Bleiglatte, aus wel-
cher man durch Erhitzen die Kohlen-
saure entfernt hat, fiinf Theile ... 5

Baumol, neun Theile 9

Sie werden bei massigem Feuer, unter bestandigem Umruh-
ren mit einem Spatel gekocht, und von Zeit zu Zeit wird etwas
warmes Wasser hinzugetropfelt, bis die Pflasterbildung vollen-

det ist.

Erkaltet wird es in Stangen gerollt.

Uas weisse, zahe, nicht fettige Pflaster darf keine ungeloste
Bleiglatte enthalten.

Dieses Pflaster wird fur sick gar nicht gebraucht, dagegen ist es die Sub-
stanz und Grundlage vieler anderen Pflaster. Bei seiner Bereitung kaben
wir die praktische und theoretische Seite naher zu beleuchten.

Die Darstellung dieses Pflasters geschieht gleich gut auf zwei verschiedene
Weisen, niimlich auf freiern Feuer und im Dampfbade. Die altere Methode
ist jene auf freiern Feuer. Man nimmt sie in einem geraumigen kupfernen
Kes-el rnit kugelrundem Boden v6r. Er muss bedeutend mekr lassen konnen,
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als sein Inhalt betriigt, weil dio Masse sehr hoch steigen kann. Aus demsel-
|

ben Grunde muss man Mittel haben
,
entweder das Feuer augenblicklich mit i

einem Schieber zu bedecken, oder den Kessel vom Feuer entfernen zu konnen.
Wenn der Kessel nicht zu schwer ist, so 1st der letzte Weg der einfacbere,
im anderen Falle muss man das Feuer so einrichten

,
dass man es in irgend

einer Art, etwa durcli Bedecken mit einer breiten Feuerschaufel, augefiblick-

lich wirkungslos maclien kann. Ueberhaupt soli aber das Feuer nur eine
kleine Flache des Bodens und nicht die Seitenwande des Kessels bestreichen
konnen, weil hier leicht Anbrennen und Farbung des Pilasters stattfindet.

Man giebt zuerst die Ingredienzien der Pharmacopoe mit drei bis vier Unzen
reinen Wassers in den Kessel und erhitzt bis zum anfangenden Kochen unter

bestandigem Umruhren. Es ist zweckmassig, die kaufliche gemahlene Glatte

in das Oel hinein zu sieben, und etwa zuriickbleibende Kornchen zu zerreiben

und dann nachzuschiitten. Ohne dieses setzt sich die Bleiglatte auf dem
Boden fest und lasst sich nicht mehr vollstandig vertheilen. Sobald das

Kochen lebhaft zu werden beginnt, veranlasst man einen bestandigen Ersatz

des verdampfenden Wassers durch eine Tropfelvorrichtung
,
die mit einem

Hahne regulirt wird. Man lasst die Tropfen langsam hintereinander fallen,

je nach der Grosse des Kessels und der Starke des Feuers mehr oder weni-

ger rasch, doch niemals in einem zusammenhangenden Strahle. Man braucht

davor keine Furcht zu haben, dass etwa zu viel Wasser ins Pflaster komme.
Ich babe es sogar vortheilhaft gefunden, wenn das Pflaster ganz fertig war,

noch einmal mit einem Zusatze von drei bis vier Pfund Wasser aufzukochen

und dann im Kessel langsam erkalten zu lassen. Das Wasser sinkt von selbst

zu Boden und wascht das Pflaster recht rein von Oelsiiss. Da im zweifelhaf-

ten Falle der Mangel an Wasser viel grosseres Unheil anrichtet, ein Ueber-

fluss aber gar nichts schadet, so ist es am gerathensten
,
den ersten Fall am

sorgfaltigsten zu vermeiden. Die Pflasterbildung geht um so rascher vor sich,

je hoher die Temperatur ist. Man steigertalso das Kochen bis zu dem Punkte,

als es nicht die Gefahr des Ueberlaufens geradezu herbeifiihrt und als sich

die Oberflache des Pflastergemenges auf einer gleichen Hohe halt. Die roth-
f

liche Farbe des Gemenges, durch jene der unverbundenen Bleiglatte hervor-
v

gebracht, verschwindet nach und nach und macht einer graugelblichen Platz,

indem die Glatte allmalig in Verbindung tritt. Damit wird die Consistenz

fester und ein rasches Niedersinlten der unverbundenen Bleiglatte findet weni- f

ger Statt. Herausgenommene, in Wasser abgekiihlte Proben zeigen anfangs

eine salbenahnliche Consistenz, welche immer fester wird, bis sie endlich die-

jenige erhalten, welche einem fertigen Pflaster zukommt.

Bei der Temperatur des menschlichen Korpers muss ein gutes Pflaster

plastisch sein
,
ohne zu schmieren. Es lasst sich biegen, ohne zu brechen,

und abreissen, ohne Stiicke hangen zu lassen. Ein Grund, warum das Pflaster

zuweilen nicht gut erharten will, liegt in dem grossen Gehalte der Bleiglatte

an Kohlensaure. Es ist deshalb sehr zweckmassig, die feingeriebene Bleiglatte

von ihrer Kohlensaure zu befreien, wie ich es im vorigen Commentar empfoh-

len habe, und was die neue Pharmacopoe angenommen hat. Dies geschieht

durch vorsichtiges Erhitzen auf einer flachen Eisenplatte, wie dies im Artikel

Plumbum, hydrico-aceticum solutum genauer beschrieben werden wird.

Die zweite Methode, das einfache Bleipflaster darzustellen, besteht in der i

Anwendung des Dampfbades. Da die Temperatur des Gemenges nicht so
j

hoch steigt, wie auf freiem Feuer, so dauert die Zeit der Pflasterbildung lan-

1

ger als bei der ersten Methode; allein da auf der anderen Seite die Verdun-

stung des Wassers sehr gering und die Gefahr des Anbrennens gar nicht vor -

1

handen ist, so hat man weniger Arbeit damit, als selbst bei dor kiirzeren Me-

1
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; thode auf freiem Feuer. Bei Allem setzt es aber die Benutzung eines ohne-

hin zu anderen Zwecken geheizten Wasserbades voraus, also den Gebrauch

eines Beindorff’schen Apparates. Ohnedies wiirde die grosse Consumtion

von Brennmaterial die Ersparung an Miihe mebr wie aufheben. Man benutzt

einen grossen kupfernen verzinnten Iiessel zu dieser Arbeit, der, weil jedes

Aufsteigen unmoglich ist, viel holier gefullt werden kann. Man vermengt die

Ingredienzien, setzt auf das Pfund Gemenge eine halbe Unze destillirtes Was-

-ser zu, und bringt das Gemenge auf das Dampfbad. In der ersten Zeit muss

man ofter, alle viertel Stunde, umriihren, damit sich die Bleiglatte nicht zu

fest auf den Boden setze. Aus diesem Grunde soli die Operation am Morgen
anfangen, damit Abends schon eine seiche Consistenz erlangt ist, welche kein

solches Absetzen der Glatte iiber Nacht mehr befiirchten lasst. Von nun an

hat man weiter nichts zu thun, als alle zwei bis drei Stunden einmal tiichtig

umzustechen und durchzuriihren, damit Alles gleichformig gemengt werde, bis

das Pflaster die gehorige Consistenz erlangt hat, wozu, je nach der Intensitat

des Feuers, zwei bis drei Tage gehoren. Man halt den Kessel in der Zwi-

-schenzeit immer gehorig bedeckt, um Staub abzuhalten. Sollte die Operation

.auch vier bis fiinf Tage dauern, so hat man damit nieht mehr Miihe, als mit

dem Ansetzen einer Tinctur, welche von Zeit zu Zeit einmal umgeschiittelt

^wird. Hat man nur kleinere Kessel zur Disposition, so wiederholt man die

Operation mehrmals, bis die geniigende Menge des Pilasters dargestellt ist.

'Man bringt den grossten Theil in die Form dicker und langer Cylinder von
-2 bis 2% Zoll Durchmesser, weil das Meiste zur Darstellung anderer Pflaster

verbraucht wird. Auch sind die dicken Stiicke weniger dem Austrocknen aus-

.gesetzt, als die diinnen. Fur die Apotheke bringt man eine kleinere Menge
in Stangenform, weil es als Zusatz zu Magistralformeln gebraucht wird.

Man hat noch eine dritte Methode vorgeschlagen
,
dieses Pflaster durch

-Zersetzung basisch essigsauren Bleioxyds mit venetianischer Seife darzustellen.

Allerdings wird dadurch ein Pflaster von constanter Mischung und frei von
jedem Gehalte unverseifter Fette erhalten. Allein gerade aus diesem Grunde
wird dieses Pflaster so hart, sprode und pulverig, dass man ihm eine gewisse

'Menge Olivenol oder Schweineschmalz zuschmelzen muss, um ihm die richtige

1 Consistenz zu geben. Ein okonomischer Vortheil ist nicht dabei, da man in

dem Bleizucker und der Oelseife schon Arbeiten bezahlt, die man selbst aus-

rfuhren oder ersparen kann; denn die Oelseife wird aus Olivenol, der Blei-

zucker aus Bleiglatte bereitet, aus welchen beiden Stoffen ohne weitere Vor-
bereitung auch das Bleipflaster hergestellt wird. Um einen Theil dieser

. Arheitskosten zu gewinnen
,
musste man aus den wasserigen Fliissigkeiten

wenigstens das essigsaure Natron darzustellen suchen, was natiirlich keine
' Schwierigkeiten darbietet.

Wir haben nun noch etwas iiber den theoretischen Theil dieses Prapa-
rates zu verhandeln.

Schon Scheele bemerkte, dass in dem Wasser, welches sich unter dem
Bleipflaster befand undworin es ausgeknetet wurde, ein eigenthiimlicher siisser

iKbrper enthalten war, der sich bis zur Syrupsconsistenz eindicken, aber nicht
krystallisiren liess, und der vorher weder im Oele, noch in der Bleiglatte vor-
handen war. Da er nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauersloff bestcht,
so konnen seine Elemente nur aus denen des fetten Korpers abgeleitet wer-
den. Ferner fand man, dass, wenn man das gebildete Pflaster oder die durch
einen ahnlichen Process gebildete Seife durch eine Saure wieder zersetzt, das
ausgesebiedene left ganz verschiedene Eigenschaften imVergleiche zu seinem
friiheren Zustande angenommen hat. Diese veranderten Fette haben meistens
einen hoheren Schmelzpunkt, eine andere Loslichkeit in Weingeist und Aether,
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untl die Eigenschaft, sich viel leichtermit basischen Korpern und ohne fernere
Bildung des siissen Korpers aufzulosen

,
angenommen, Sie qualificiren sich'

als wirkliche, wenn auch schwache Sauren. Dcr Zusammenhang dieser Er-
scheinungen ist mit der grossten Griindlichkeit und Umsicht von Chevreul
untersucht und ermittelt worden. Durch die Untersuchungen von Pelouze*)
ist die Zusammensetzung des Oclsiisses festgestellt worden, und durch* die ge-
meinschaftliche Untersuchung von Liebig und Pelouze**) ist der Zusam-
menhang des Oelsiisses und der neugebildeten Fettsaure mit dem urspriing-
lichen Fette erforscht worden. Das Wesentlichste dieser Thatsachen und An-
sichten moge hier Platz finden.

Eine grosse Anzahl von Fetten und Oelen des Pflanzen- und Thierreiches

hat die Eigenschaft, sich unter sehr ahnlichen Erscheinungen mit basischen

Korpern zu verbinden. Man nennt diese Fette verseiibare Fette. Wenn die

basischen Korper Alkalien sind, so heissen die neuen Verbindungen Seifen,

sind sieErden oder Metalloxyde, so heissen sie unlosliche Seifen, und im letz-

teren Falle speciell auch Pilaster. Die basischen Korper sind in diesen Ver-

bindungen vollkommen neutralisirt, und aus diesem Grunde sieht man die

mit ihnen verbundenen Stoffe als Sauren, die ganze Verbindung als eine salz-

artige an. Die neugebildete Saure hat nur eine sehr schwach saure Natur,

und sie lasst sich aus dieser Verbindung durch die meisten Sauren ausschei-

den. Diese Fettsauren haben ausserlich noch immer die grosste Aehnlichkeit

mit den urspriinglichen Korpern, sie unterscheiden sich aber wesentlich durch

die schon oben genannten physischen und chemischen Eigenschaften
,
von

welchen letzteren die entschieden saure Natur die bedeutungsvollste ist. Die

verschiedenen natiirlichen Fette sind Gemenge von wesentlich drei verschie-

denen Korpern. Das Elain ist davon der fliissigste, das Stearin der festeste,

und zwischen beiden steht das wenig bekannte Margarin.

Jedes dieser drei Fette, welche unendlich schwer in reinem Zustande her-

zustellen sind, weileines im anderen loslich ist und siekeine sehr abweichende
Eigenschaften weder allein, noch in ihren Verbindungien haben, giebt eine

eigenthiimliche Fettsaure, und zwar das Elain oder der Oelstoff die Oelsiiure,

das Stearin oder der Talgstoff die Talgsaure
,
und das Margarin (Perlstoff)

die Margai’insaure. Diese Fettsauren sind leichter zu unterscheiden und zu

trennen, als ihre Urfette. Ueberhaupt stehen diese Sachen viel schoner auf

dem Papiere, als sie bestimmt erkannt sind. Das Stearin, seine Saure und
der Zusammenhang der Mischung beider sind am bestimmtesten erforscht

und erkannt, die anderen sind rnehr aus Analogie erschlossen. Afle verseif-

baren Fette haben das Gemeinschaftliche, dass sie Oelsiiss, welches auch die

Namen Scheele’sches Suss, Glycerin, Glycyloxydhydrat fiihrt, ausscheiden.

Das einfache Bleipflaster wurde in friiheren Zeiten auf einem grossen

Umwege dargestellt. Man machte erst einen Schleim von Leinsamen, Foenu-

graeksamen, Altheewurzel, und dampfte diesen mit der Bleiglatte und dem
Olivenol zur Pfiasterconsistenz ein. Man nannte deshalb das Pflaster „durch

Schleim 14

,
(Da %vl(bv (vpn yeAo?, der Schleim) bereitet

,
und da das Wort

%v'h(£>v ein Genitiv ist, so kann es auch nicht mehr flectirt werden, und man

kann nicht sagen, wie in manchen Pharmacopoen steht: Bee. Emplastri

Diachyli, sondern es muss Emplastri Diachylon heissen. Dasselbe gilt von

alien Worten, die mit Dia anfangen
,
wie Diacodion, Diagrydton, Diatessa-

*) Annalen der Pharmacie XIX, 210 u. XX, 4G.

**) Annalen der Pharmacie XIX, 204.

I
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rot)
,
Diauioron. Bei den mit lateinischer Endung gebildeten Namen wie

Diacydonium, Diascordium und aknlicken war die Ableitung bereits vergessen.

Emplastrum saponatum. @eifcnpjTaftei\

Niram: Einfaches Bleipflaster, zwolf Theile. ... 12

Gelbes Wacbs, zwei Theile 2

Gepulverte spanische Seife, eineu Theil . . 1

Schmelze das Bleipflaster und das Wacbs im Dampfbade zu-

.;annnen, setze unter fortwahrendem Umriibren die spanische

>3eife binzu, und rolle das Pflaster nach dem Erkalten in Stan-

gen aus.

Es sei zake, weisslich, nicht sckliipfrig.

Unveranderte Vorschrift der friiheren Auflage. Die Arbeit ist so einfack,

ass sie keiner Erlauterung bedarf.

Eupliorbium. @ itp \) o r b ium

.

Euphorbia officinarum L. und andere verwandte Arten.

Euphorbiaceen Juss. XXI, 1. (XI, 3.) L.

Verschieden gestaltete, oft durchlocherte, scbmutzig gelblicbe,

ia der Kalte zerreiblicbe
,
kleinere Stiicke yon der Grosse einer

drbse bis zu der einer Haselnuss.

Es besitzt eine gi-osse' Scharfe und sein Staub erregt sehr
• eftiges Niesen.

Es werde von den haufig beigemengten Asttheilen gereinigt und
vorsichtig aufbewahrt.

Der ausgefiossene Saft erhartet auf den Stackeln der genannten und viel-

dcht auch noch einigen anderen Euphorbiaarten und schliesst dieselben ein,

der lasst sie meistens wieder herausfallen. Es sind rundlich eckige, gewohn-
ch mit zwei oder drei Lochern durchbrockene Stiicke. Die Farbe ist gelb-

ck und gelblickbraun. Geschmack i'eklt anfangs, dann entstekt ein anlialten-

es Brennen im Munde. Es ist leickt briickig und lasst sick zerreiben. Beim
nlverisiren muss man sich gegen den Staub schiitzen

,
weil er heftiges Nie-

2n und Entziindung von Mund und Nasensclileimhaut hervorbringt. Man
-rreibt das Harz mit langsamer Bewegung, aber kraftigem Druck (s. pkarma-
^utische Technik, 1. Auflage, Fig. 204, Seite 201. 2. Auflage, S. 302, Fig. 249).

•in zurn Absieben benutztes Siebcken darf zu keinem anderen Zwecke ge-
raucht werden. Aus diesem Grunde wiirde man vielleickt vorziehen, durck
nen B^utfl zu scklagen.

Mohr, Commentar
15



226 Extracta.

Extracta. (Srtractc.

Zur Bereitung der Extracte soli Wasser, welches moglichslj

wenig kohlensauren Kalk enthalt, angewendet werden.

Das Abdampfen bei der Bereitung der Extracte muss nr

Dampfbade und unter fortwiihrendem Riihren geschehen. Aethe:|

und Weingeist konnen vorber aus demselben Bade abdestillir
(j

werden.

Das Dampfbad muss so eingerichtet sein, dass Fliissigkeite

die in demselben abgedampft werden, die Temperatur des kochenl

den Wassers nicht erreichen konnen
Die Extracte werden, was ihre Gonsistenz anbetrifft, in dre|

Abstufungen bereitet; namlich:

1. diinne, von der Consistenz des frischen Honigs,

2. dicke, wenn das erkaltete Extract nicht mehr ausgegosse:

werden kann, mit dem Spatel sich aber noch in Fade
ziehen lasst, und

3. trockne, wenn sie sich zerreiben lassen; zur Bereitung de

letzteren wird das Extract bis zum diclcen Extract abgi

dampft, die Masse aus dem Gefasse genommen, bei ge

der Warme getrocknet und gepulvert.

Von den dicken narcotischen Extracten dlirfen kleine Me
mit Siissholzpulver gemengt, zur Bereitung gemischtelgen

Pulver vorrathig gehalten werden. Fur diesen Zweck werden

vier Theile des Extracts
und

drei Theile feines Siissholzpulver
in einer erwarmten Porcellanschale gemengt, und das Gemen
bei einer Warme von 40 bis 50° C. so lange ausgetrocknet

,
b

es nichts mehr an Gewicht verliert. Die trockene Masse wiif

noch warm zerrieben, und ihr so viel feines Siissholzpulver zug<

mischt, dass die doppelte Menge des angewendeten Extractes e

halten wird.

Von diesem Pulver ist doppelt so viel abzuwagen, als vol.

dem gewohnlichen Extracte in dem Recept verordnet worden is

Die dicken Extracte sind in gut bedeckten Gefassen vo

Porcellan, die diinnen und trocknen, sowie die Pulver der narc

tischen Extracte in mit Korkstopseln verschlossenen Gliisern ur

sammtliche Extracte an einem klihlen und trocknen Orte aufz

bewahren. Die Extracte miissen den Geruch und Geschmack di

PHanzen haben, aus denen sie bereitet sind.

Diejenigen Extracte, welche nach der Vorschrift eine kla:i
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i
Losung geben sollen

,
miissen ,

wenn letzteres nicht der Fall ist,

wieder in Wasser gelost werden
,

die Losung muss filtrirt und

vviederum eingedampft werden.

Es sind zum erstenmale die Grundsiitze, welche bei Bereitung aller Ex-

tract e zur Anwendung ltommen sollen, an der Spitze allein ausgesprochen,

and man kann sicli in jeder Beziehung damit einverstanden erklaren.

Dass das Wasser wenig kohlensauren Kalk enthalten solle, ist wobl leiclit

i vorzuschreiben, wird aber in der Wirklichkeit wenig beachtet werden. Jeder

»wird das ibm zugangliche Brunnenwasser nehmen, und man kann sagen, dass

wenn er aueh destillirtes Wasser anwendete, seine Extracte weder schoner

aoch besser sein wiirden.

Dass das Eindampfen nur auf dem Dampfbade gescheben solle, ist ganz

rzweckmassig, da ohnehin die meisten Apotheker im Besitze des einfachen
’ Dampfapparates sind, welcher nur gewohnlichen Wasserdampf ohne hohere

-Spannung giebt. Es sind allerdings in neuerer Zeit vielfach die Apparate mit

.gespannten Dampfen angeschafft worden, allein in den wenigsten Fallen mit

eentsprechendem Nutzen. Dass dabei von einer Ersparung an Brennmaterial

-keine Rede sein kann, lehrt einfach die Physik des Dampfes. Er bietet nur

Idie Bequemlichkeit dar, mit Leichtigkeit verschiedene wassrige Fliissigkeiten

-zu gleicher Zeit zu erwarmen. Dagegen erkauft er diese Erleichterung mit

eeinem ziemlich grossen Warmeverlust an den ausgedehnten Rohrenleitungen,

’lurch eine Anzahl undicht werdender und dann immer tropfelnder Iiahne,

Aurch eine gewisse Gefahr bei Vernachlassigung des Sicherheitsventiles und
des Wasserstandes im Kessel, durch die Unmoglichkeit, den Kessel sich selbst

aus dem Kiihlfasse speisen zu lassen, oder ihn durch blosses Eingiessen von
Wasser speisen zu konnen, weshalb immer eine Druckpumpe oder gar eine

;kleine Dampfmaschine mit Druckpumpe angewendet werden muss. Sobald

.der Apotheker nicht nebenbei Fabrikant ist, und gewisse Praparate in grosserem
’Maassstabe anfertigen will, ist der Dampfapparat mit gespannten Dampfen
bei dem reinen Medicinalgeschaft iiberflussig, ja sogar nachtheilig. Wenn die

.Pharmacopoe vorschreibt, dass die Extractfliissigkeiten bei dem Eindampfen
die Temperatur des kochenden Wassers nicht erreichen sollen, so wird dieser

iBedingung bei dem gewohnlichen Dampfapparat unbedenklich immer geniigt,

bei dem Hochdruckdampfapparat aber nur durch vorsichtiges Schliessen des

^Dampfhahnes, so dass nicht mehr Dampf hinzutritt, als durch blosse Ver-

dunstung verbraucht werden kann. Das kommt aber auf dasselbe hinaus, als

• wenn man an einen einspannigen Wagen zwolf Pferde anspannt und elfen

davon die Kehle so zuschniirt, dass sie nicht zu stark ziehen. Aber auch wenn
: man glaubt den Dampfhahn geniigend geschlossen zu haben, weil die Fliissig-

keit sogleich nicht kocht, kann nach einiger Zeit, wenn die Temperatur auf
den Siedepunkt gestiegen ist, und bei Abwesenheit des Laboranten durch
starkeres IJeizen des Dampfkessels vollstaudiges Kochen eintreten, und ein

richtig bereiteter Extractauszug verdorben werden. Ich bin deshalb der An-
sicht, dass im Sinne der Pharmacopoe nur der einfache Dampfapparat als das
richtige Gerathe angesehen werden kann. Die allgemeinen Regeln zur Be-
reitung der Extracte beziehen sich nur auf die wassrigen. Alle Extracte
werden durch langes Eindampfen verdorben. Schon die blosse Erwarmung
ohne Luftzutritt verandert die Ausziige

,
macht sie dunkelfarbig, die siissen

Ausziige bitter und triibe, und das Extract unscheinbar, kornig, sich nicht
mehr klar ldsend. Um dies zu vermeiden, muss man Sorge tragen, dass nur
die kleiesf rnoglicho nothige Menge Wasser zum Auszuge angewendet wrerde.

15 *
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Die Pharmacopoe hat in diesem Sinne die in der vorigen Ausgabe noch viel-

fach angewendete bestimmte Menge Wasser, nacli dem Rathe des vorigen

Commentars, in ein quantum satis, dass ein Brei entstehe, verwandelt. Dieser

Brei muss, um das Aufgeloste zu trennen, ausgepresst werden. Dies geschieht

am besten in derselben Extractpresse, worin auch der Auszug bereitet wurde.

Fiir kleinere Extracte kann man leinene Sacke und die gewohnliche ’ Presse

anwenden. Das Auspressen ist entschieden vortheilhafter als das Verdrangen
durch aufgegossenes Wasser, weil hier immer Yermengungen stattfinden,

und eine grossere Menge Wasser nachher verdampft werden muss. Die Ex-

tractpresse nach meiner Einrichtuug, die in der pharmaceutischen Technik

zuerst empfohlen wurde, ist in Fig. 36 abgebildet.

In einer dicken eichenen Tischplatte a sind zwei viereckige Locher ein-

gestemmt, durch welche die verjiingten Enden der senkrechten Stander b b

hindurchgehen, um unten durch Keile befestigt zu werden.

Oben sind diese Stander ebenfalls abgesetzt und, wie aus der Zeichnung

ersichtlich, auch mit Keilen iiber dem Querbalken c versehen.

Fig. 36.

Extractpresse.

Durch Loslosen

dieser oberen Keile

kann man das Quer-

stiick c abheben und
bequem zu dem
Fasse gelangen. In

dem Querstucke c

ist die Mutter ge-

schnitten, worin die

Pressschraube d
geht.

Mitten unter die-

ser Schraube steht

das Pressfass. Es ist

sehr schwach ver-

jiingt nach oben,

damit man es mit

angetriebenen Rei-

fen verdichten kann,

und hat geradeDau-

ben. Nothigenfalls

konnte man sich

auch eines gewohn-

lichen Halbohmfas-

ses, aus dem man
einen Boden loste,

bedienen.

In diesem Fasse

steht ein anderes

mit ganz senkrech-

ten Wanden, wel-

che iiberall durch-

lochert sind. Stalt

dieses zweiten Pas-

ses kann man sich

auch einzelner Bretter bedienen
,

die man senkrecht an die inneren Wande

aufstellt.
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Sie sind auf der hinteren Seite mit senkrochten Rinnen versehcn. Der

t Zweck dieser Vorrichtungen ist kein anderer, als der ausgepressten Fliissig-

; keit iramer ofi'en bleibende Kaniile zum Abi-innen darzubieten.

Um dieses ganz sicher zu erreichen, muss in dem Fasse noch ein falscher

boden sein
,

welcher unten durch angenagelte Leisten getragen wird
,
und

* ebenfalls mit Lochern versehen ist. Auf diesem Blindboden liegt die Substanz.

Zwisehen demselben und dem eigentlichen dichten Boden ist der holzerne

'Abflusshahn e angebracht.

Auf der Substanz liegt zunachst ein runder Deckel m aus dickem Eichen-

l aolze, von der Grosse des Durcbmessers des inneren Fasses; quer auf der

KRichtung seiner Fasern liegt der Pressklotz n, in der Mitte mit einem flachen

[Loche versehen, um die Spitze der Schraube d aufzunehmen und zu leiten.

Die ausgepresste Flussigkeit rinnt durch die Locher des Blindfasses und

ninter den eingesetzten Brettern hinab, gelangt zwisehen die beiden Boden des

lYasses und fliesst beim Oeffnen des Hahns in ein untergesetztes Gefiiss.

Die Infusion des heissen oder kalten Wassers auf die Substanz geschieht

-m Pressfasse selbst, und man lasst 24 Stunden ruhig stehen. Hat man heisses

' Aasser aufgegossen, so ist oft nach dieser Zeit das Innere der Substanz so

varm, dass man mit der Hand nicht hineingreifen kann. Yon krautartigen

- iubstanzen lauft, vvenn sie mitWasser nur bedeckt waren, ungefahr die Halfte

:Jes Wassers von selbst ganz klar und tief gefarbt ab. Die andere Plalfte wird

itwas triiber, aber ebenso concentrirt durch Pressen erhalten. Die Kubhen
-rind bereits sehr erschopft und nur mehr feucht, aber nicht nass. Der erste

luszug erschopft die Substanz um so mehr, je feiner sie verkleinert war. Man
iiarf jedoch die Yerkleinerung nicht zu weit treiben, weil sonst viel Pulver

nit abfliesst.

Bei dem Wermuth ist die Wahl des siedend heissen Wassers ganz zu bil-

,

jgen, weil es das atherische Oel ungleich besser aus den Fasern der Pflanze

uuszieht. Bei Pflanzenstoffen
,

die keinen bemerkbaren Geruch besitzen, wie

. 'Jarduns benedictus
,
Taraxacum und ahnliche, kommt man mit kaltem Wasser

ebenso w eit.

Schon wahrend die zweite Extraction im Gange ist, also gleich nach dem
'Auspressen der ersten Flussigkeit, nimmt das Eindampfen seinen Anfang. Die

merst freiwillig abfliessende Flussigkeit ist so klar, dass sie keiner ferneren

•Reinigung zunachst bedarf. Erst wenn sie durch Concentration Stoffe ausge-

ichieden hat, muss sie einer neuen Klarung durch Absetzen unterworfen

-verden. Die ausgepresste Flussigkeit ist gewohnlich etwas triibe; man colirt

.sie zum erstenmal, um Pflanzentheile zuriickzuhalten und stellt sie alsdann

mhig hin. Wahrend der Eindampfung der zuerst abgeflossenen Menge klart

rich die gepresste Flussigkeit hinreichend, um nach dieser zur Yerdampfung
ta kommen. Die Verdampfung muss unter Anwendung derjenigen Regeln

:
?eschehen, welche die Giite des Extractes am sichersteri zu gewahrleisten im
itande sind. Das Extract wird in seinen wesentlichsten und besten Eigen-

ichatten durch zwei Umstande am meisten alterirt: 1) durch die hohe Tem-
peratur, 2) durch zu lange dauernde Einwirkung der Warme. Beide Klippen
noussen in einer Art vermieden werden, dass daraus ein Maximum der giin-

rtigen Verhaltnisse entsteht. Nun stehen sich aber diese Bedingungen ge-

•adezu gegeniiber; denn wenn man 1) die hohe Temperatur vermeidet, so

fallt man in eine um so langere Dauer der Abdampfung; und wenn man die

Zeit der Abdampfung abkiirzen will, so muss man eine hohe Temperatur an-

wenden. Zwisehen beiden muss es ein Maximum fur den giinstigen Effect
?eben, und dieses muss von demjenigen, welcher die Pharmacopoe abfassti

aufgesucht und ermittelt werden. Alle Korper, welche einen starken Geruch
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der Extracte bedingen, gchoren zu der Classe der atherischen Oele. So z. B
in dem Wermuth, der Cascarille, der Pomeranzenschale, der Valeriana und
ahnlichen. Alle diese atherischen Oele liaben einen bedeutend hoheren Siede-
punkt als Wasser. Um sie nicht zu verfliichtigen oder sie nur in einetn

moglichst kleinen Verhaltnisse zu verfliichtigen, hat man vor Allem dieDampf-:
bildung am Boden des Gefasses oder das Kochen zu vermeiden. In diese:

Falle werden die atherischen Oele nach den Gesetzen der Verdunstung in]

permanentem Gas verfiiichtigt. Was man bei der Bereitung der atherische
Oele absichtlich herbeifuhrt, muss man bei der Bereitung der Extracte zu

vermeiden streben. Wiihrend man ohne voiles Sieden keine atherischen Oele

bereiten kann, lassen sie sich mit Sieden nicht zuriickhalten. Sie werden mi
dem Wasserdampfe und in demselben verdunsten. Es ist demnach das Koche
zu vermeiden und dies geschieht durch Anwendung von Wasserdampf, stat

des freien Feuers. Die Verdampfung verwandelt sich in eine blosse Verdun-|

stung. Die Verfluchtigung der atherischen Oele wiirde um so geringer sein

je niedriger man die Verdunstungstemperatur wahlte. Hier tritt uns abe:

eine neue Schwierigkeit entgegen. Ausser den fluchtigen und atherischer|

Bestandtheilen enthalten die Extractfliissigkeiten noch andere leicht zersetz

bare, veranderliche Korper von unbekannten chemischen Eigenschaften. Dies

werden bei einer lange dauernden hoheren Temperatur im verdiinnten Zu
stande der Zersetzung und Veranderung nicht entgehen. Eine immer dunkle:

werdende Farbe des Gemenges ist ein ausseres Zeichen dieser inneren Ver|

anderung. Man muss also auch die Zeit der Verdampfung moglichst abzu:

kiirzen suchen. Beide Bedingungen werden vereinigt, wenn man im Wasser]

dampfe bei ununterbrochenem Riihren die Verdampfung einzelner gebrochene

Mengen der Fliissigkeit vornimmt. Das Wasserbad bedingt eine hohe Temj

peratur ohne zu kochen; das Riihren bringt die warmen Schichten vom Bode:

nach oben und verjagt die gebildeten Dampfe, und das Fractioniren bewirk

dass jeder Theil der Fliissigkeit nur eine kurze Zeit auf dem Feuer bleibt.

Das Wasserdampfbad wird bekanntlich durch den Beindorff’schen A
parat oder eine andere ahnliche Vorrichtung hervorgebracht. Das Riihre

kann mit der Hand bewirkt werden. Allein da man durch diese langweilig

und wenig Kraft erfordernde Arbeit die ganze Arbeitskraft eines Mannes ve

liert, da man sich auch nicht darauf verlassen kann, dass diese Arbeit in de

Nahe des geheizten Ofens und in dem Qualme der Dampfe nicht haufig ve:

lassen werde, so ist es ungleich zweckmassiger, sich dazu einer Maschine z

bedienen. Ein soldier mechanischer Riihrer ist in der pharmaceutische

Technik 1. Aufl. S. 78 und flgd. Fig. 44, 2. Aufl. S. 100 Fig. 09 genau b

schrieben*). Er wirkt, einmal aufgezogen, an drei Stunden lang, und dil

Verdunstung geht im vollen Dampfbade ungemein rasch von Statten. Di|

vortheilhafte Wirkung des Riihrens liegt darin, dass die heissen Schichte

der Fliissigkeit am Boden schnell an die Oberflache gebracht werden
,

da:

durch den Wellenschlag die Beriihrung mit der Luft erreicht wird, da

endlich die mit Wasserdampf gesattigte Luft durch die Bewegung des Spate

zertheilt, bewegt und entfernt wird, und demnach neue Luft leicht hinz

stromen kann. Ohne Riihren kiihlen sich die obersten Schichten der Fliissi

keit durch Verdunstung ab, eine mit Wasserdampf gesattigte Luftschicht blei

*) Uhrmacher J'acob Rudel in Coblenz verfertigt diese Riihrer nach de

neuen Einrichtung sehr dauorhaft und zweckmassig. Ohne Gewielit, wozu mai

jeden Stein von 30 bis 40 Pfund Schwere ainvenden kann, kosten sie mit messirrafl

genen Rad rn 12 Thlr.; die dazu gehorige Saite 10 Sgr.
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. still auf der Fliissigkeit liegen und verhindert das Zutreten von neuer noch

nicht gesattigter Luft.

Die Pharmacopoe hat auch auf die Kritik des vorigen Comraentars das

l

Eindampfeu bei niedern Temperaturen aufgegeben
,
was praktiscli gar nicht

Lausfuhrbar ist, da es kein Mittel giebt, eine niedrige Temperatur constant

:

beizubehalten.

Beim Eindampfen im vollen Wasserbade steigt die Temperatur nach

meinen Versuchen auf 73 bis 73y2 ° R. (9 1

V

4 bis 92° C.) und bleibt constant

Tage lang ganz gleich. Bei einem Yersuche, wo die Schale durch einen

j
selbstwirkeuden Nachfiiller immer gleich voll gehalten wurde, verdampften

in 14 Stunden 42 Pfund Wasser, und die Temperatur schwankte den ganzen

.Tag fiber nur um y2
° R.

Bei der Bereitung grosserer Mengen von einem Extracte, wie bei Extr.

Cardui benedicti, Graminis
,
Centauri minoris

,
kann nicht in gleicher Art

wie bei kleineren Mengen verfahren werden. Im letzteren Falle dampft man
die klar abgesetzten Fliissigkeiten in einem Zuge in der Zinnschale des Ap-

.
parates zur Extractconsistenz ein.

Bei grosseren Mengen hatte dies den Nachtheil, dass die zuerst in Arbeit

.
genommene Menge Fliissigkeit bis zu Ende der ganzen Eindampfung in der

Warme bliebe, wodurch sie unfehlbar sehr verschlechtert werden miisste. Um
diese lange Erhitzung zu vermeiden, muss man nach einem bestimmten Plane

verfahren und die ganze Arbeit in mehreren Absatzen vollenden. Zuerst ver-

1 dampft man die ersten klar abgesetzten Ausziige bis zur Consistenz eines

Syrupes, und wenn viel Fliissigkeit vorhanden ist, ebenfalls in 2 oder 3 Por-

i tionen. Wenn durch allmaliges Nachfiillen der Ausziige die erste Portion

beinahe die Schale fiillt und die Dicke eines Syrupes angenommen hat, so

giesst man diese ganze Menge in steinerne Topfe und stellt diese an einen

kiihlen Ort bei Seite, wo sie bald abkiihlt und nochmal einen Absatz bildet.

Man fiillt jetzt die Schale mit ganz lrischem Auszuge und dampft ebenso zur

Syrupsconsistenz ein, indem man so lange nachfiillt, bis die Schale ziemlich

damit gefiillt ist. Auch diese Menge stellt man zur Seite, und bringt so in

gebrochenen Operationen alle Ausziige auf die Syrupdicke. Jetzt reinigt man
die Schale, welche immer einen Bodensatz zeigt, mit warmem Wasser und
giesst diese Fliissigkeit zu der letzt ausgegossenen Menge, riihrt um und lasst

absetzen. In die reine Schale bringt man von der zuerst eingedampften Menge,
klar abgegossen, so viel hinein, dass sie beinahe voll ist, und verdampft diese

Menge ganz fertig bis zur Extractdicke. Gegen Ende dieser Eindampfung
muss man das Umriihren mit freier Hand besorgen, weil die Fliissigkeit schon
so dick ist, dass sie keine Wellen mehr schlagt, und dicht neben dem Spatel

eine Haut ziehen wiirde. Sobald die erste Menge ganz fertig ist, wird sie in

die tarirten Standgefasse eingefiillt, ziemlich vollstandig mit dem Hornspatel
nachgekratzt, und ohne weitere Reinigung der Schale diese mit einer neuen
Menge der klar abgesetzten syrupartigen Fliissigkeit gefiillt. So wird die

ganze Menge des Extractes in einzelnen Portionen von 3 'bis 4 Pfund fertig

gemacht, wobei keine zu lange auf dem Feuer bleibt, und die letzte Portion
ebenso kraftig und hellfarbig ist, als die erste. Ohne diese Vorsicht und
Theilung der Arbeit wiirde ein Extract um so schlechter werden, je mehr man
davon bereitete.

Es ist eine allgemeine Regel, heiss eingefiillte Exlracte bei unbedecktem
Gefasse erkalten zu lassen. Bei aufgesetztem Deckel verdichtet sich an diesem
aus der noch heissen Extractmasse WaBser und rinnt auf die Oberflache des
Extractes zuriick, wodurch oben eine diinne leicht schimmelziehende Schicht

I
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entstcht. Bei offenem Gefassc entsteht durch die naclivvirkende Warme der
j

Masse oben iiber eine trockene Ilaut, welcbe um so haltbarer ist.

Wesentlicli triigt zur Giite des Extractes cin regelmassiges Nachfiillen bei,
wodureh mehrere Yoriheile erreicht werden. Indem die Schale immer gleich
voll bleibt, entstehen keine erhiirtete und durch Luftzutritt veranderte Krusten.

;

welche beim spateren Losen eine Triibung veranlassen; die Menge der ver-
dampften Fliissigkeit ist die grosst, mogliche, weil die Oberfiache am grossten
ist, und durch ihre Hohe dem Luftzugc am meisten ausgesetzt; es findet
keine Abkiihlung der Fliissigkeit durch das Nachfiillen Statt, wodureh die
Verdampfung oft auf liingere Zeit unterbrochen wird. Die einfachste Vor-
richtung eines selbstwirkenden Nachfullers ist in Fig. 37 abgebildet, nur dass
man sicli statt des abgebildeten Trichters die Abdampfschale des Apparates
zu denken hat

Eine zweihalsige W o ul f

sche Flasche oder, in deren

Ermangelung, eine mit ei-

nem etwas weiteren Halse

versehene, deren Kork man
zweimal neben einander

durchbohren kann, wird mit
zwei Glasrohren versehen.

Die eine ist zweischenklig,

mit zwei gleich langen

Schenkeln. Sieist luftdicht

mittelst eines sauber durch-

bohrten Korkes auf dem
mittleren Hals angebracht;

der eine Schenkel beriibrt

beinahe den Boden der

Flasche; die zweite Rohre ist

gerade und luftdicht in dem
zweiten Hals angebracht.

Beide Rohren sind an bei-

den Enden offen. In die

Flasche giesst man die zu

verdampfende Fliissigkeit, und setzt nun die Rohren luftdicht auf. Indem man
in das freie Ende der geraden Rohre blast, steigt die Fliissigkeit in der zwei-

schenkligen Rohre iiber, und ergiesst sich in die Abdampfschale.

Sobald aber die Fliissigkeit in der Schale eine gewisse Hohe erreicht

hat, hort das Aufsteigen der Luftblasen aus dem unteren Ende der geraden

Rohre und somit auch das Ausfliessen der Fliissigkeit auf. Erst wenn die

Oberfiache wieder gesunken ist, steigen wieder Blasen in die Flasche,

und eine entsprechende Menge des Liquidurgg geht iiber. Man siebt also,

dass hier eine wirkliche Selbstregulirung stattfindet, und dass die Schale

zwar immer gefiillt bleibt, aber nicht iiberfliessen kann.

Der Grund dieser Erscheinung ist leicht einzusehen. Wenn man durch

Blasen in die gerade Rohre die Fliissigkeit in die zweischenklige Rohre iiber-

getrieben hat, so bleibt letztere ganz gefiillt. Nehmen wir vor der Hand an,
'

die gerade Rohre m sei nicht vorhanden, und die Luft konne frei zu diesem

Ende eintreten, so ist die zweischenklige Rohre ein Heber, der mit der aus-

seren Wassersaule von a abwarts die ganze Flasche auszuleeren strebt; denn

in der Flasche ist Alles im Glcichgcwicht unterhalb der Linie a, und ausser

Fig. 37.

Naclifuller.



Ex tracta. 233

der Flasche oberhalb a. Nur das aussere Stiick der Rohre von a abwarts

wird nicht im Gleichgewichte gehalten, und miisste demnach sinken und die

iibrige Fliissigkeit nachziehen. Setzt man aber die gerade Rohre m ein, so

kann die Luft nicht eher in die Flasche dringen
,

ehe sie ein der ziehenden

Wassersaule gleiches Hinderniss in Wasserdruck iiberwunden hat.

Wenn demnach der eingelauchte Theil der geraden Rohre genau dem
unter der Linie a befindlichen Stucke der zweischenkligen an senkrechter

Hohe gleich ist, so findet. Gleichgewicht Statt, und es fliesst nichts aus. Zieht

man aber die gerade Rohre, die sich mit sanfter Reibung im Stopf'en luftdicht

bewegt, etwas hoher, so wird dies Hinderniss kleiner und die herabsinkende

Saule in der zweischenkligen Rohre gewinnt das Uebergewicht. Es tritt Fliis-

sigkeit zu ihr heraus, und Luft dringt in Blasen aus dem unteren Ende der

geraden Rohre heraus. So wie aber die ausfliessende Fliissigkeit das Niveau
der Fliissigkeit in der Schale

,
worin sie mit ihrer Spitze eingetaucht ist

,
er-

hohet, wird die ziehende Saule um eben so viel kiirzer und von der herab-

. gedrangten Wassersaule in der geraden Rohre getragen. Sinkt aber die

: Fliissigkeit in der Schale durch die Yerdampfung, so wird dadurch die ziehende

Rohre wieder frei und langer, und gewinnt das Uebergewicht fiber die sper-

rende. Die Regulirung des Niveaus im Filtrum beruht demnach auf dieser

periodischen Storung und Wiederherstellung des Gleichgewichts, wenn wir,

um nicht ins Nahere einzugehen, von der Wirlcung der Capillaritat an der
^Spitze absehen.

Noch leichter verstiindlich ist die Wirkung des folgenden Apparates (Fig. 38).
In einer dreihalsigen Flasche sind zwei Halse genau ebenso wie in der

Fig. 38.

bclbstwiikcnder Xaehftlllor.

/
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vorigen Abbildung mbntirt, nur die Rohre m wire! so tief hinabgeschoben,
class memals Luft durch dieselbe eintlringen kann. Der dritte Hals ist eben-

Fig. 38 .

falls mit einer zweischenlcligen G1 isrohre verseheo, deren kurzer Scheukel nurl

eben durcb den Kork geht, und deren langes Ende nur urn Einiges kiirzerl

ist, als das Ende der Rohre auf dem mittleren Halse. Beide raiinden dicht

neben einander und tauchen gleiehzeitig in die Fliissigkeit des Filtrums ein.l

Die Hauptrohre h wird, wie in dem vorigen Falle, durcb Blasen in die Rohrel

m gefiillt, naohdem man die Rohre n herausgenommen und ihre Oeffnung ver-[

schlossen batte. Sie wird nachher wieder eingesetzt. Noch besser wird ihr

herabgehender Schenkel durch eiue Kautschukrohre unterbrochen, welche man|
wahrend des Anblasens mit den Fingern zuquetsebt. Die Nebenrohre n ist

ganz mit Luft gefiillt. Wenn ihr freies Ende in die Fliissigkeit der Schale

eintaucht, so kann keine Luft zu demselben hineindringen
,
und also auchl

keine Fliissigkeit durch h ausfliessen. Sinkt aber die Fliissigkeit in der Schale,
|

so wird das Ende der Rohre n frei, Luft dringt ein, und Fliissigkeit dringt

durch h aus; damit steigt die Fliissigkeit in der Schale, das Ende von n wire

wieder mit Fliissigkeit geschlossen und der Ausfluss hort wieder auf. Manl

ersieht also
,
wie die Fliissigkeit in der Schale nur bis an die Miindung derj

Rohre n steigen konne. Damit aber in dieser Rohre Luft und Wasser sicb

ausweichen konnen, darf dieselbe nicht zu enge sein, und muss unten schiefj

abgeschliffen sein. Der Apparat ist aber zusammengesetzter und minder be-j

quern als der vorige.

Die Giite der wassrigen Extracte beurtheilt man nach ihren Eigenschaften^

Die Farbe sol! moglichst hell sein, beim Aufstreichen auf weisses Schreibpapier
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hellbraun bis dunkelgelb, nicht schwarz. Der Geruch nach der Substanz soli

stark sein, und die Losung ziemlich klar. Man kann einem iertigen Extracte

nicht ohne W.eiteres ansehen, ob es sich klar lost. Die festen Korper baben

eine grossere lichtbrecliende Kraft als Fliissigkeiten; sie erscheinen also in

letzteren sichtbar und machen triibe. Bei zunehmender Dichtigkeit der Lo-

sung durch Eindampfung nimmt auch die lichtbrechende Kraft der 1< liissigkeit

zu, und wenn sie bei beiden gleich ist, so verschwinden die ungelosten Stofte

fur das Auge. Es wird jedem Laboranten schon vorgekoramen sein, dass

ein triiber Auszug beim Eindampfen scheinbar klarer wurde, und dass er zu-

letzt ein ganz durchsichtiges Extract gd,b. Besonders bei Extractum Gen-

tianae zeigt sich diese Erscheinung. Sie ist aber nur eine Tauschung, denn

lost man das Extract in Wasser, so ist die Triibheit wieder da, und sogar

noch vermehrt. Es scheiden sich beim Eindampfen fast immer Stoffe aus,

die ihr Losungsmittel verloren haben. So bemerkte ich bei einem sehr sorg-

faltig bereiteten Extr. Tnraxaci eine bedeutende Triibung, die durch Ver-

diinnen und Filtration beseitigt wurde. Die ausgeschiedene Substanz war

phosphorsaurer Kalk, und ich zweifle sehr daran, ob das Extract durch Ent-

fernung dieses Stoffes besser geworden ist. Im Allgemeinen soil ein Extract

nicht wieder aufgelost, filtrirt und nochmal eingedampft werden, weil es an

Gute verhert. Durch mehrmalige Wiederholung dieser Operation kann man

das gauze Extract in einen braunen unloslichen Korper von humusartiger

Beschaffenheit verwandeln, den sogenannten Extractabsatz *), Apothema, dessen

Eigenschaft bei alien Extracten fast gleich ist.

Die Lehre von der Extractbereitung hat viele Phasen durchgemacht vom

vollstandigen Einkochen bis zum Yerdampfen im luftleeren Raume. Sie ist

vom Verwickelten immer mehr zum Einfachen iibergegangen, und hat endlich

diejenige Gestalt angenommen, welche zugleich das beste Product mit der

wenigsten Miihe gibt. Die haushohe Real’sche Presse und die mit Dampf-

maschinen betriebenen Luftpumpen sind in die Rumpelkammer gekommen.

Das Verdrangungsverfahren, was eine Zeit lang die meisten Praktiker auf

seiner Seite hatte, hat dem Auspressungsverfahren weichen miissen, weil letzte-

reB starkere und weniger Fliissigkeiten als Ausziige gibt.

Da die trockne Form der narcotischen Extracte in der Pharmacopoe

nicht weiter erwahnt wird, so muss sie hier mit einigen Worten bedacht

werden. Wegen Anfertigung dieser Extracte waren seiner Zeit Gutachten

von der Behorde eingefordert worden, und die meisten Stimmen hatten sich

fur Siissholzpulver als Verdiinnungsmittel ausgesprochen. Es zeigte sich, dass

alle in Wasser losliche Korper, welche man in Aussicht nahm, wie Milchzucker,

schwefelsaures Kali oder Natron, das Zusammenballen des trocknen Extractes

nicht verhinderten. Es mussten also unlosliche Stotfe angewendet werden.

Im vorigen Commentar I, S. 347 habe ich diejenige Form der trocknen Ex-
tracte, welche jetzt angenommen ist, mit dem Verhaltniss 1 zu 2 als Minimum
der Verdunnung in Yorschlag gebracht, und diese Form hat schon vor der
Ausgabe der neuen Pharmacopoe allgemeine Verbreitung gefunden. Und doch
ist das Siissholzpulver nicht ganz in Wasser unloslich, sondern es enthalt eine

ansehnliche Menge Extract. Dem mit Wasser ausgezogenen Siissholzpulver

hatte ich aus dem Gruude nicht das Wort geredet, weil es nicht vorriithig

ist, also zum Zweck bereitet werden musste. Von dem Gesichtspunlde eines

in Wasser ganz unloslichen Korpers geht der Vorschlag des Apothekers
Scharlock in Grauderiz aus, welcher den ausgezogenen Kartoftelzellstoff em-

*) Vergl. Ilaiidworterbuch der Chemie. 2. Auflage. 2. Bd. 3. Abth. S. 9»9.
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pfiehlt. Hr. Apotheker Strassburger in Saarlouis hat diesen Vorschlag ge-m
pri'dt unci mir dariiber Mittheilungen gemacht, von denen ich das Wesentlichste
hier mittheile.

Zur Darstellung des Kartoffelzellstolfs werden die zerriebenen Kartoffeln
vom Starkemehl durch Auswaschen befreit oder die Riickstande einer Kar-
toffelstarkefabrik verwendet. Diese werden mit einer verdiinnten Schwefel-
saure (2 per Mille) digerirt, abgepresst und mit Wasser ausgewaschen, alien-
falls noch mit etwas kohlensaurem Natron behandelt und dann ausgewaschen.
Der getrocknete Zellstoff lasst sich leicht pulvern und eignet sich in diesem Zu-
stande sehr gut zur Darstellung trockner narcotischer Extracte. Es wird empfoh-
len, die Extracte vollstandig in ihrem Losungsmittel zu losen, mit demZellstofi'

zu mischen und dann aufTellern bei 40 bis 50° R. zu trocknen. Das Verhaltniss

von 1 zu 2 ist auch hier beizubehalten, so dass man am Ende der Eintrock-

nung das Gewicht auf das Doppelte des Extractes zu erganzen hat. Den Vor-

schlag, den Extractgehalt nack einer aufgestellten Tabelle aus dem specifischen

Gewichte der Losung zu entnehmen, wiirde ich im Allgemeinen fiir nicht

sicher genug halten, obgleich dabei die erste Eindampfung des Extractes ver-

mieden wird. Die Tabelle fiir das specifische Gewicht der Extraetlosungen

ist sehr einfach; namlich 1 Proc. Extract vermehrt das specifische Gewucht des

Wassers um 0,0045. Sie geht bis auf 20 Proc., welche Losung also das specif.

Gew. 1 -{-20 . 0,0045 oder 1,09 hat. Dividirt man bei irgend einem specifischen

Gewichte die zu vier Stellen erganzten Decimalen mit 45, so erhalt man die

Procente an Extract in der Losung. Die mit Kartoffelzellstoff bereiteten

trocknen Extracte sind sehr schon, bleiben unbestimmt lange pulverig. Eine

Probe von Extr. Hyoscyami siccum von Herrn Strassburger lag monatelang

in einer Papierkapsel ganz frei, ohne im Geringsten die Pulverform einge-

biisst zu haben.

Um die Darstellung des Zellstoffes zu vermeiden, wiirde ich vorschlagen,

das im Handel vorkommende Kartoffelmehl zu verwenden, wmlches (in Neu-

wied) ausgezeichnet schon geliefert wird. Dasselbe ist ebenfalls mit Sehwefel-

saure ausgezogen, gewaschen, getrocknet und gemahlen und enthalt ausser

dem Zellstoff nichts als die Starke, welche als ein in Wasser unloslicher Korper

nicht hinderlich ist.

Auch ist diese Waare gar keiner Verfalschung ausgesetzt, weil sie an sich

schon so wohlfeil ist, dass man ihr nichts Wohlfeileres beimischen kann. Bei

einer neuen Pharmacopoe ware die Sache in Erwagung zu ziehen, obgleich

die jetzige Form auch ganz passend ist.

Extractum Absinthii. SBermutljertract.

Nimm: Wermuthkraut, vier Theile 4

Klein geschnitten wird es in ein passendes Gefass gethan

und mit soviet kochendem Wasser iibergossen, dass ein Brei

entsteht. Diesen lasst man vierundzwanzig Stunden an einem

kiihlen Orte stehen; ruhrt ihn bisweilen um und presst dann die

Flussigkeit ab. Auf den Riickstand wird nocli einmal kochen-

des Wasser, aber weniger als vorher, gegossen, um wieder einen

Brei zu bilden, welcher nach zwolf Stunden auch ausgepresst

wird. Die nun erhaltenen Fliissigkeiten werden abgegossen, colirt.
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uxul bis zu zwolf Theilen abgedampft. Diese lasst man einige

Zeit stehen, giesst wieder ab und lasst sie bis zum dicken

Extract eindampfen.

Es muss dunkelbraun sein und die Losung in Wasser braun und klar.

Das Wermuthkraut ist allerdings mit zwei Infusionen nicht erschopft,

dochsoll man damit nicht weitergehen. Das Kraut gibt 15, selbst bis 20Proc.

Extract. Das ausgezogene Kraut gibt bei der Destination noch viel atherisches

Gel. Das Wermuthkraut wiirde sicli sehr gut zu einem spirituosen Extract

eignen. S Unzen Kraut geben 15% Drachmen spirituoses Extract oder 24 1
/2

Procent. Es schmeckt ausnehmend stark und muss eine entsprechende Wir-

»kung haben.

Extractum Aconiti @hmnl)utertract.

Nimm: Groblicli gepulverte Akonit-Knollen, zwei
Theile 2

Rectificirten Weingeist, vier Theile .... 4

Rectificirten Weingeist, drei Theile .... 3

Uebergiesse die Akonitknollen mit der ersten Menge Wein-

.geist, lasse acht Tage in einem verschlossenen Gefasse unter

ofterem Umschiitteln maceriren und presse die Fliissigkeit ab.

Auf den Riickstand giesse die zweite Menge Weingeist und ver-

fahre wie vorher.

Aus den gemischten und filtrirten Tincturen bereite durch

.gelinde Warme ein dickes Extract. Es sei von gelbbrauner

Farbe, die Losung in Wasser hellbraun und triibe.

Es werde vorsichtig aufbewahrt.

Die Pharmacopoe hat hier an die Stelle des alten Extractes aus dem
Akonitkraut das weingeistige aus der Akonitwurzel gestellt. Es konnte fast

scheinen, als wenn es nicht ganz ohne Gefabr ware, dieses im Namen nicht

einigermaassen auszudrucken. Ohne Zweifel ist das neue Extract viel starker

als das alte, sowohl weil es aus den Wurzeln, als auch mit Weingeist gemacht
>wird. Bei Anfertigung von Repetitionen, welche noch vor der Ausgabe der
neuen Pharmacopoe verschrieben waren, oder von Recepten aus andern Lan-
dern wird wegen des ganz gleichen Namens unbedenklich das neue Extract
fur das alte gegeben werden. Nun war die Maximaldose des alten Extractes
3 Gran, und bei dem neuen ist sie % Gran, was ungefahr auf eine sechsfache

^Wirksamkeit schliessen lasst. Ob Jemand die sechsfache Mens'e wirksamer
Stoffe auf einmal zu sich nimmt, ist nicht gleichgiiltig. Bei den vielen iiber-

fliissigen Namensveranderungen, welche die Pharmacopoe eingefuhrt hat, muss
man ihr hier den Vorwurf machen, zu weniggethan zu haben. Es ist eine be-
kannte Thatsache, dass alle narcotischen Pflanzen dieselben Verbindungen in

alien Theilen, Kraut, Samen und Wurzel, enthalten
,
jedoch in ungleichen

j-Mengen. Es ist nun damit gar nichts gewonnen, dass man ein Extract aus
dern reicheren Pflanzentheil bereiten lasst

;
denn im Verhaltniss als dasselbe

wirksamer wird, muss auch seine Gabe vermindert werden, und die Gefahr
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eines Missgrifles wird um so grosser. Ohne Zweifel lassen sich 3 Gran ge-
nauer abwagen als % Gran. Die Bereitung des Extractes aus dem Kraute
erlaubte in einer Gegend, welche die wildwachsende perennirende Pflanze
einheimisch hatte, dasselbe unbestimmt lange zu gewinnen

;
das neue Extras

geht aber auf die Yertilgung der Pflanze bin. Das Ausgraben der Wurzeln
wird nicht lange auf diesen Erfolg warten lassen. Schliesslich werden wir
ganz von jenen Gegenden der Schweiz und anderer Gebirgslander abhangen,
welche diese Pflanze in grosser Menge enthalten.

Extractum Aloes. SUoeertract.

Nimm: Gepulverte Aloe, einen Theil 1

Destillirtes Wasser, vier Theile 4

Giesse das destillirte Wasser auf die gepulverte Aloe und
lasse die Mischung achtundvierzig Stunden maceriren, wobei oft

umgeriihrt werden muss. Nach dem Absetzen und Coliren wird

die Fliissigkeit eingedampft und daraus ein troeknes Extract
bereitet.

Es muss ein gelbbraunes Pulver sein, welches mit Wasser eine trube

Losung gibt.

Im Wesentlichen die bekannte und allgemein eingefiihrte Bereitungs-

methode.

Die Aloe enthalt zwei wesentlich durch ihre Loslichkeit in Wasser ver

schiedene Substanzen: die eine ist in Wasser loslich, die andere in Wassei

unloslich. Der erstere Bestandtheil hat die Eigenschdften eines Extractes, dei

letztere nicht ganz die eines Harzes. Der harzige Bestandtheil ist in reinem

Wasser nicht merkbar loslich, dagegen wird er darin schmierig und zahe

Er ist bedeutend loslich in einer concentrirten Losung des wasserigen Ex-

tractes, so dass, wenu man zur Aloe nur das gleiche oder doppelte Gewicht

Wasser bringt, das Ganze zu einer dunkelbraunen Losung ohne alle Abschei-

dung des harzigen Bestandtheiles sich auflost. Der harzige Bestandtheil isl

in dem wasserigen um so loslicher, je concentrirter und heisser die Losung

ist. Verdiinnung und Abkiihlung scheiden demnach um so mehr von derr

harzigen Bestandtheil aus, je grosser beide sind. Aloe lost sich in der vier

fachen Menge kalten Wassers nicht mehr ganz auf; es bleibt viel Harz unge^

lost, aber etwas lost sich bei dieser Concentration noch auf. Dies ist dei

Grund, warum die Pharmacopoe eine solutio in aqua turbida zulasst.

Wahrend 4 Theile kaltes Wasser Harz zurucklassen, so lasst sich durcl

Erhitzen die ganze Aloe bei diesem Verhaltniss in Losung bringen. Beim Ab
kiihlen scheidet sich der harzige Bestandtheil als eine zahe zusammenhangend*

Schicht auf dem Boden des Gefasses aus. Dieselbe Form nimmt sie aucl

durch langeres Stehen in der kalten Fliissigkeit bei mittlerer Temperatur de:

Luft an. Man hat also die zwei Bereitungsmethoden: kalt auszuziehen unc

umriihren, oder vollkommen durch Kochen losen und absetzen lassen. Beid<

Methoden sind gut und geben ein Extract von ganz gleichen Eigenschaften

Bei der kalten Behandlung kann eher ein Theil des wasserigen Extractes ii

dem Harze umhiillt bleiben und verloren gehen. Es ist deshalb vortheilhaltei

die Aloe mit dem vieifachen Gewichte Wasser aufzukochen, die heisse Losung
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um Spiine zuruckzuhalten, zu coliren, im Keller fiber Nacht absetzen zu lassen

untl die iiberstehende Fliissigkeit im Wasserbade einzudampfen.

Eine kalte Losung der ganzen Aloe in wenig Wasser gibt mit kaltem

Wasser einen erst griinlichweissen Niederschlag, der sich ebenfalls auf dein

Boden fest zusammensetzt.

Das Aloeharz hat ebenfalls drastische Eigenscbaften. Es ist nicht recbt

bekannt, warum man den wasserigen Bestandtheil rein darstellt. Das Aloe-

harz hat in seinem Verhalten zu Wasser grosse Aehnlichkeit mit dem Jalappen-

harz. Bei der Jalappe werfen wir den wasserigen, bei der Aloe den harzigen

Bestandtheil weg.

Es ist nicht vortheilhaft, die ganze Menge des Extractes sogleich zu pul-

vern, das Pulver backt leicht zusammen und ist dann nicht ohne Gefahr fin-

das Gefass herauszunehmen. Man stellt das Extract in Form kreuzweise plattge-

driickter diinner Stangen dar, und lasst diese im Chlorcalciumtopf vollends

austrocknen. Gute Aloe gibt die Hiilfte ihres Gewichtes an wasserigem

Extract.

Extractum Belladonnae.

Nimm: Friscli e Belladonna-Blatter und Zweige,
wenn die Belladonna zu bliihen an-

fangt, zwanzig Theile 20

Wasser, drei Theile 3

Hochst rectificirten Weingeist, vier Theile 4

Bectificirten Weingeist, einen Theil. ... 1

Die Bellaclonnablatter und Zweige werden in einem steiner-

nen Morser zerstossen und stai'k ausgepresst. Das Zerstossen

und Auspressen wiederholt man, indem das Wasser hinzugesetzt

wird. Die gemischten Flussigkeiten werden colirt und im Dampf-
bade bis auf vier Theile eingedampft. Diese mischt man mit

dem hochst rectificirten Weingeist, lasst die Mischung vierund-

zwanzig Stunden stehen und schiittelt bisweilen um. Dann wird
durch Leinwand colirt. der Ruck,stand stark ausgepresst, mit dem
rectificirten Weingeist angeriihrt und wieder abgepresst.

Die erhaltenen Flussigkeiten werden vermischt, tiltrirt und
zum dicken Extract abgedampft. Das Belladonnaextract muss
dunkelbraun sein und mit Wasser eine braune triibe Farbe geben.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Diese Form der narcotischen Extracte, wovon die neue Pharmacopoe nur
noch Extr. CheUdonii und Eyoscyami besitzt, ist von mir in der Pharma-
copoea universalis zuerst aufgestellt worden und dann in die G. Auflage der
Pharmacopoe aufgenommen und hier unverandert geblieben. Die alteren nar-
cotischen Extracte enthielten den ganzen Eiweissstofl

,
welcher der Entmi-

schung unterworfen war; die Extracte der 5 Aufl. enthielten das Chlorophyll,
wodurch das Extract weder klar gelost noch trocken dargestellt werden
konnte. Nach meiner Methode werden beide Stoffe ausgeschieden. Von der
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Pharmacopoe weiche icti insofern ah, als ich den frisch gepressten Saft ini
Dampfbade coaguliren lasse, um das Pflanzeneiweiss auszuscheideji, und dann erst
colire und eindampfe. Die Pharmacopoe lasst sogleich coliren und dann erst ein-
damplen. Dadurch kommt der ganze Eiweissgehalt nachher indie eingedickte
weingeisthaltige Fliissigkeit, wahrend er sich aus dem frischen diinnen Saftdurch
einmaliges Coliren enti'ernen lasst. Ich sehe keinen Grund zu dieser Abwei-
chung ein

, weiche auch stillschweigend von den Praktikern umgangen wird. >

Diese narcotischen Extracte sind sehr haltbar und gleichmassig in der Wir-
kung. Ich besitze Extr. Conti und Hyoscyami

, weiche fiber 12 Jahre alt
i

sind, und noch so kraftig riechen und wirken, wie am 'Page der Bereitung.

Extractum Cardui benedicti. ©avbobenebictenertract.

Man bereite das Cardobenedicfcenextract wie Wermuthextract.

Es muss braungrfinlich
,
und die Losung in Wasser ebenso gefarbt

sein.

Aus diesem Extracte scheiden sich beim Eindampf'en unlosliche Erdsalze

ab. Sie bestehen nach Frickhinger (Neues Repert. XI, 128) aus apfelsaurer

Bittererde. Um ein glattes klarlosliches Extract zu erhalten, bleibt nichts

iibrig, als das fertige Extract in Wasser aufzulosen und so weit zu verdiinnen,

dass die Erdsalze sich abscheiden und durch Filtration getrennt w'erden

konnen, und dann noch einmal einzudampten.

Extractum Cascarillae. ©nScaviUcnertrnct.

Nimm: Groblich gepulverte Cascarille, einen Theil. 1

Kochendes Wasser, vier Theile 4

Kochendes Wasser, drei Theile 3

Uebergiesse die Cascarille mit der ersten Menge Wasser,

lasse den Aufguss vierundzwanzig Stunden stehen und presse

dann aus. Auf den Riickstand giesse die zweite Menge Wasser,

raacerire und verfahre wie vorher.

Die so bereiteten Fliissigkeiten werden vermischt, man lasst

sie absetzen, giesst ab, und damplt in einem Porcellangefass bis

zum dicken Extract ein.

Das Cascarillenextract muss dunkelbraun und die Losung in Wasser

trfibe sein.

Die Auszfige konnen zweekmassig in der Blase des Dampfapparates ge-

macht werden. Das Auspressen geschieht nach dem Erkalten aus leinenen

Sacken. Holzige Suhslanzen, wie diese Rinde, lassen viel Fliissigkeit auslaufen

und nur wenig auspressen. Viele Pharmacopoeen haben ein weingeistiges

Extract.
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Extractum Chelidonii. ©d&flUfrautertract.

Es wird aus dem frischen Schollkraut, wenn es zu bliihen

mfangt, wie Belladonnaextract bereitet.

Das Schollkrautextract muss dunkelbraun sein und mit Was-

er eine braune, triibe Losung geben.

Vgl. Extr. Belladonnac.

Extractum Chinae fuscae.

(detract bet bretunen (£l)inarinfce.

Bereite es aus brauner Chinarinde auf dieselbe Weise wie

aascarillenextract; jedoch muss daraus ein trocknes Extract be-

r^itet werden.

Es muss ein braunes Pulver und die Losung inWasser triibe

tad braunlich weiss sein.

Die Bereitung des Chinaextractes nach der Vorschrift des Cascarillen-

itractes ist nicht zweekmassig. Der heiss colirte Chinaaufguss oder die Ab-
jehung setzt beim Erkalten eine reichlicke Menge eines Bodensatzes ab,

elcher einen grossen Theil des Alkaloidgekaltes enthalt. Der heiss colirte

uiscarillenaufgusss setzt nichts ab. Die Chinarinde enthalt kein atherisches

ifel, ihre wirksamen Bestandtheile sind entschieden nicht fliichtiger Natur.

iese Unterschiede bedingen, dass beide Extracte nicht nach derselben Vor-
fchrift bereitet werden sollen. Ein gelindes Kochen der Chinarinde kann dem
itracte nicht schaden

,
dagegen die vollstandige Erschopfung der Rinde be-

ngen. Bei einem so theuren Korper wie China soil nichts verloren gehen.
*s Chinaextract soil Chinarinde ohne Holzfaser sein.

"Will man die Chinarinde durch Infusion erschopfen
,
so stelle man diese

der Blase des Beindorff’schen Apparates an, riihre dann und wann um
id digerire im vollen Dampfbade sechs bis acht Stunden lang. Darauf co-

e man siedend heiss und rasch durch ein dichtes Colatorium Was durch-
;ht, muss rein sein und darf nicht durch Absetzenlassen und Decantiren
•reinigt werden. Alles, was durchgegangen ist, muss im Extracte bleiben,

is Colatorium muss deshalb so dicht sein oder das Aufgiessen der noch
iasen Fliissigkeit muss so oft wiederholt werden, bis die heisse Flussigkeit
ir und frei von mechanischen Verunreinigungen, von feinem Pulver der
Mohr, Commentar. if!
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Rinde durcligeht. Das fernere Eindampfen geschieht unter bestandigem Riih-

ren im vollen Dampfbade. Das Eindampfen darf nicht in einer zinnernenj
oder verzinnten Schale geschehen

,
weil das Extract davon missfarbig wird.j

sich auch nach dem Austrocknen nicht von dem Zinn ohne mechanische
Verletzung desselben loslosen liisst. Die letzte Eindampfung muss in eineit

starken Porcellanschale geschehen. Die erste Auskochung oder Infusion kanrj

in einem rothkupfernen Gefasse ausgefiihrt werden.
Das Chinaextract ist ungemein dem Schimmeln unterworfen. Selbst ir.

Pillenmassenconsistenz unterliegt es der Schimmelbildung. Die vollstandige

Austrocknung ist deshalb ganz zweckmassig als das einzige Mittel, das Schim
mein zu verhuten, anbefohlen.

Es kann hier dankbar anerkannt werden, dass die Pharmacopoe dat

Extr. Chinae frigide paratum ganz weggelassen hat, welches doch nur eim

Verschlechterung des besten Arzneimittels war.

Extractum Colocynthidis. ©oloquintenertract.

Nimm: Groblich zerschnittene, von den Samen be-

freite Coloquinte, zwei Theile ... 5

Rectificirten Weingeist, zwolf Theile . . . 15

Rectificirten Weingeist 2

Wasser, von jedem ftinf Theile 2

Giesse die erste Menge Weingeist auf die zerschnittene Kolo-

quinte, lasse sie an einem lauwarmen Orte einige Tage damit

digeriren, indem bisweilen umgeriihrt wird, und presse alsdanr

stark aus. Auf den Riickstand giesse die zweite Menge Wein
geist und das Wasser, lasse vierundzwanzig Stunden unter ofte-

rem Umriihren damit digeriren und presse dann aus. Die ex-hal-

tenen und vermischten Fliissigkeiten werden abgegossen, colirl

und daraus ein trocknes Extract bereitet.

Es muss ein gelbbraunes Rulver sein, welches sich triibe ir

Wasser lost.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Diese Arten von Extracten sind die dritte Form, welche aus derPharma-
copoea universalis heriibergenommen wurde. Nach demselben Modelle werden

noch Extr. Colombo, Cort. Aurantiorum, Folior. Juglandis
,
Hcllebori nign-

Senegae und Nicotianae bereitet. Das Wesentliche in der Bereitungsart,

dessen Eigenthumlichkeit nicht verkannt werden kann
,

bestelit in der An-

wendung zweier verschiedener Losungsinittel. Der harzige und wirksame

Bestandtheil wird zuerst mit rectificirtem Weingeist ausgezogen; der zweite

und letzte Auszug wird mit einem Gemenge aus gleichem Gewichte Weingeist

und Wasser angestellt. Jedesmal wird stark ausgepresst. Der Zweck jeder
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dieser beiden Operationen ist ein besonderer, der erste Auszug nimmt die

heitkraftige Substanz mit, der zweite verdiinntere Weingeist nimmt den Rest

der wirksamen Substanz mit und von den in Wasser loslichen Bcstandtheilen

nUr so vie], dass sieh das Extract nacliher wiedcr in Wasser vertheilen lasse.

Per in Wasser allein losliche Bestandtheil ist gewohnlicb sclileimiger Natur

und nicht wirksam. Der rein wassrige Auszug nimmt zwar auch einen Theil

der harzigen Bestandtbeile mit, besonders wenn er sebr concentrirt ist. Da-

L tregen lost Wasser zu viel von den scbleimigen Stoffen auf und lasst zu viel

von den harzigen zuriick. Durch die hintereinander folgende Wirkung dieser

j
beiden Ldsungsmittel wird ein vollkommen giinstiges Resultat erbalten. Man
erhalt viel von einem sebr kraftigen Extracte. Alle nacb dieser Methode dar-

.gestellten Extracte miissen sicb zu sebr triiben Fliissigkeiten in Wasser losen.

'Macht man beide Ausziige mit rectificirtem oder noch starkerem Weingeist,

. so bleibt bei der Losung ein Tbeil des Extractes barzartig am Boden des

Mbrsers kleben und lasst sicb nicht in Wasser zertheilen. Nur die Zwischen-

klagerung einer gewissen Menge in Wasser loslicher Bestandt^pile hindert

dieses ungun stige Ereigniss.

Das Coloquintenextract ist sehr barziger Natur
;
durcb Erwarmen erweicbt

es bedeutend, selbst in sebr ausgetrocknetem Zustande. 12 Unzen Coloquinten

.gaben 2 Onzen 3 Dracbmen trocknes Extract.

Extraction Colombo. (£olomboertract.

Nimm: Groblicb gepulverte Colom bo wurzel, einen
Tbeil 1

Rectificirten Weingeist, zwei Tbeile ... 2

Rectificirten Weingeist . . . 1

Wasser, von jedem einen Tbeil 1

Giesse die erste Menge Weingeist auf die Colombowurzel,
i lasse sie damit an einem warmen Orte einige Tage digeriren,

-schiittele bisweilen um und presse alsdann stark aus.

Auf den Riickstand giesse die zweite Menge Weingeist und
das Wasser, und lasse ibn vierundzwanzig Stunden damit dige-

-riren, wobei bisweilen umgescbiittelt wird, und presse aus.

Die erbaltenen und vermischten Fliissigkeiten werden abge-
.gossen, cobrt und eingedampft und daraus ein trocknes Extract
bereitet.

Es ist ein gelbbraunes Pulver, welches sicb triibe in Wasser lost.

Die Abweichung in dem Gewichte der ausziebenden Fliissigkeiten griindet
sich auf die verschiedene Lockerheit und Dicbte der Substanz. Die Colombo-
worzel ist viel dichter als das Coloquintenmark, sie bedarf also keiner so
groggen Menge Flussigkeit zum Bedecken. Die Vorschrift, gerade so viel
Flussigkeit anzuwenden, als zum Einteigen dor etwas beBchwerten Substanz

1G*
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hinreicht, geniigt fiir alle Fiille. Jedes Melir von Fliissigkeit ist liberflussigi

Es verliingert die Zeit des Yerdampfens und vermehrt den Verlust an Weimi
geist. Der Colomboauszug lasst sich nicht filtriren, man muss ihn durch Ab-

setzenlassen klar machen. Das Extract ist sehr dem Schimmeln unterworfenj

Aus diesem Grunde wird es ganz eingetrocknet.

16 Unzen Wurzel gaben 14 Drachmen trocknes Extract. Im Uebriger

s. Extr. Colocynthidis.

Extraction Digitalis. $ingerf)utertract.

Extraction Dulcamarae. -Bitterfufjeitract

Wird aus Bittersiissstengeln wie Wermuthextract bereitet.

Es muss aus den frischen Fingerlmtblattern und ZweigenJ

wenn de%Fingerhut zu bliiben anfangt, wie Belladonnaextractj

bereitet werden.

Das Fingerliutextract muss dunkelbraun und die Losung ini

Wasser gelbbraun, etwas triibe sein.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Die Losung darf etwas triibe sein, muss es aber nicht. Im Uebrigenl

s. Extr. Belladonnae.

Es muss braunschwarz und die wassrige Losung braun und klar|

sein.

Extraction Ferri pomatum. (Stfcnbnlfige^ Slepfelcrtrnct.

Nimm: Gut zerriebene saure Aepfel, achtundvier-

zig Theile 48

Gepulvertes Eisen, einen Theil 1

Menge den Aepfelbrei mit Hacksel, lasse die Fliissigkeiten

absetzen und colire sie. Erwarme sie dann im Dampfbade mit

dem gepulverten Eisen oder mit soviet, dass etwas davon unge-

lost zuriickbleibt, so lange als noch eine Einwirkung stattfindet;



244 bExtr. Ferri pomatum. — Extr. Filicis aethereum.

nachdem man sie hat kalt werden lassen, setzt man so viel

Wasser hinzu, dass sie achtundvierzig Theile betragt, fillrire

und darnpfe zum die ken Extract ab.

Es sei von scbwarzgruner Farbe und die Losung in Wasser fast lclar.

Es enthalt nach der Menge der Siiure, die in den Aepfeln urspriing-

lich enthalten war. und die sich durch die Giihrung gebildet hat,

gewohnlicb 7 bis 8 Proc. Eisen, zuweilen viel weniger.

Die jetzige Bereitung weiebt von der friiheren insofern ab, dass jetzt der

klare Saft und niebt mehr der ganze Aepfelbrei mit dem Eisen digerirt

-wird, was wohl gebilligt werden kann. Dagegen scheint die Anwendung von

dem feinen Ferrum pulveratum statt des Eisendrabtes eine nutzlose Ver-

;scbwendung zu sein. Das feine Ferrum pulveratum
,
wie es S. 78 des latei-

nniseben Textes besebrieben wird, ist sebr muhsam herzustellen und darum
doch nicht reiner als Nagel, Drahte und andere aus Stabeisen bestehende

IDinge und Abfalle.

Die unreifen Aepfel und aucb geringe Aepfel im reifen Zustande enthal-

:ten ansebnliche Mengen freier Pflanzensauren, insbesondere Aepfelsaure; diese

'losen metallisches Eisen in der Warme unter Entwicklung von Wasserstoffgas

:zu einem Eisenoxydulsalz. Dieses ist fur sicb kaum gefarbt, nimmt aber unter

Zutritt von Luft eine dunkle Farbe an. Es ist ganz falscb, was hier und dort

ibehauptet wird, dass der Zutritt der Luft die Losung des Eisens befordere

r eder bedinge. Selbst fertiges Eisenoxydbydrat lost sicb in Pflanzensauren

Bchwieriger auf als metalliscbes Eisen.

Das Extract ist ein beliebtes, leiebt verdaulicbes Eisenmittel.

Extractum Filicis aethereum .

21etl)ertfd)eg 3Burmfaritcrtract.

Nimm: Frisch getrocknete, gepulverte Wurmfarn-
wurzel, einen Tbeil 1

Aether, drei Theile 3
Aether, zwei Theile 2

Giesse die erstere Menge Aether auf die Wurmfarnwurzel,
rnsse sie in einem verschlossenen Gefasse drei Tage damit mace-
.iren und riihre bisweilen urn. Die Fliissigkeit wird abgegossen,
ler Riickstand ausgepresst, auf diesen wird die zweite Menge
Aether gegossen, und man verfahrt in gleicher Weise wie vorher.
Oiese Auszuge werden vermischt, abgegossen, filtrirt und, nacb-
lem sie durch Abdestilliren des Aethers bis auf den vierten
rheil vermindert sind, bis zum dunnen Extract abgedampft.
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Das atheriscke Wurmfarnextract muss eine griinliche Farbe
haben und darf in Wasser nicht loslich sein.

Es ist in verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Um ein kraftiges und schones Extract z,u erhalten, muss die im Herbste

gesammelte Wurzel sogleicb zerschnitten, getrocknet, zu grobem Pulver ge-

stossen und am besten aucb gleicli zu Extract verarbeitet werden. 16 Unzen
Wurzel geben 14 Drachmen Extract oder nahe 11 Proc.

Die Haltbarkeit des Extractes hangt davon ab, dass man es aus frischer i

Wurzel und mit einem Aether bereitet, welcher keinen Weingeist und Was-
ser enthalt. Ein weingeistkaltiger Aether zieht noch andere harzartige Stoffe

aus, welche sehr zur Oxydirbarkeit geneigt sind und die anderen Stoffe mit

anstecken. Es verliert dann bald seine Farbe und Wirksamkeit und ist nach

einigen Jahren in eine braune, schmierige Masse verwandelt. Richtig berei-

tet hat es eine grime Farbe, welche es lange behalt. Die Aufbewahrung ge-

schieht am besten in vor Licht und Luft geschiitzten Gefassen.

Wenn man nach dem Wortlaut der Pharmacopoe verfahrt, so ist es be-

quem, die Auspressung ohne Sack in dem Extractionsgefasse selbst vornehmen
zu konnen. Dazu dient sehr gut die kleine, zinnerne Real’sche Presse mit

Pressvorrichtung, wie sie in der pharmaceutischen Technik (2. Aufl. S. 117

und 118) genau beschrieben ist. Die Abziehung des Aethers geschieht am
leichtesten aus dem Destillirkolben mit kurzem Halse (Pliarm. Technik, 2. Aufl.

S. 186). Ein ebenso schones Praparat erhalt man mit dem Aetherextractions-

apparat bei continuirlicher Auslaugung (Pharm. Techn. S. 127) und mit noch

kleinerem Yerlust an Aether. Da dieser schon bei Blutwarme (35° C.) kocht,

und auch nach der Pharmacopoe der Aether durch Destination entfernt wer-

den soil, so ist die Abweichung von dem Verfahren der Pharmacopoe nicht

in Anschlag zu bringen, wie auch eine vieljahrige Erfahrung mit diesem Ap-

parate nachgewiesen hat.

t-

t

Extractum Gentianae. (Sn^iancrtviut.

Es wird aus Enzianwurzel wie Wermutbextract bereitet,

man muss jedoch statt des kocbenden Wassers kaltes anwenden.

Es muss eine braune Farbe haben und die Losung in Wasser

braun und klar sein.

Die Yeranlassung zur Anwendung des kalten Wassers statt des lauwarmen

findet sich im vorigen Commentar, 1, S. 364. Durch warmes Wasser lost sich

eine zu grosse Menge Pectin, welches nachher durch die Erwarmung in Pectin-

saure iibergeht und das Klarmachen des Extractes ganz unmoglicli macht.

Wenn sich diese Triibung der Ausziige einstellt, so ist die Fortsetzung der

Arbeit sehr miihsam und langweilig. Der ausgeschiedene Stoff geht durch
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alle Colatorien durch und verstopft die Filter vollstandig. Urn nicht zuviel

davon zu losen, darf man die Maceration nicht zu lange fortsetzen, und drei

Tage, welche die Pharinacopoe vorschreibt, sind entschieden zu viel. Es
wfirde die Yerlangerung der Maceration sonst gar nicht zu tadeln sein, wenn

. sich nicht soviel Pectin dadurch loste. Die nachherige, sehr um so langer

dauernde Reinigung des Extractes verdirbt alles wieder, was die starkere

Erschopfung gut machen sollte.

Der ausgeschiedene Stofl', diirch Auswaschen mit Wasser ganz frei von

loslichen Stofl’en dargestellt, loste sich in Wasser und in Schwefelsaure durch

Kochen nicht mehr auf, dagegen leicht in reinem und kohlensaurem Natron

und Ammoniak; Zusatz von essigsaurem Eisenoxyd und Jodlosung brachte

keine Farbenveranderung hervor.

Es war also keine Gerbesaure und kein Starkemehl darin enthalten. Es
bestand aus Pectin und kleinen Mengen pectinsaurer Salze. Es besitzt keine

Bitterkeit und entwickelt beim Yerkohlen nicht den Geruch der Gentiana, ist

ialso aucli kein dem Extracte angehdrender Bestandtheil, sondern ein indifi'e-

renter Stoff, welcher das Extract trube und unscheinbar macht.

Extractum Glycyrrliizae crudum. tfiol)c§ @uft)oljejctract.

Shocks Glyoyrrhizae crudus. Succus Liquiritiae crudus.

Safnfcenfflft.

Ein dichtes, hartes, in Cylinderform gebrachtes Extract, wel-
ches schwarz, glanzend auf dem Bruch, sehr oft in Lorbeerblatter
eingeschlagen ist und einen eigenthiimlich siissen Geschmack hat;
es lost sich in Wasser unter Zuriicklassung der fremdartigen
Bestandtheile auf.

Siehe den folgenden Artikel.
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Extractum Glycyrrhizae depuratum.

©eteinigteS ©fijjtyolgertract
%

Succus Glycyrrhizae depuratus. Succus Liquiritiae depuratus.

©emntgtcr Safvifceufaft.

Rohes Siissholzextract wird in einem Extrahirfasse, indem
man eine Schicht auf die andere und Stroh dazwischen legt, mit
soviel kaltem Wasser, dass es dayon bedeckt wird, vierund-

zwanzig Stunden lang macerirt und die Maceration, nachdem die

Fliissigkeit mittelst eines Hahnes abgelassen ist, auf dieselbe

Weise, so oft als nothig, mit einer neuen Menge Wasser wieder-

bolt. Aus der yollkommen klaren Fliissigkeit wird ein trocknes

Extract bereitet.

Es muss ein braunes Pulver sein, welches an der Luft leicht

feucht wird. Es sei frei von Kupfer.

Gegen die Methode der Darstellung lasst sieh nickts einwenden, als dass

die trockne Form vorgeschrieben ist. Die Erschopfung durch kalte Mace-

ration ist bereits so allgemein im Gebrauch und so vortrefflicb, dass es nicht

moglich war, eine andere Yorschrift zu waklen. Wir kommen also auf das

Specielle der Ausfiihrung. Die Pbarmacopoe lasst ein mit einem Hahn ver-

sehenes Ausziehfass anwenden. Hahn und Fass sind von Holz gemackt. Diese

Vorricktung ist ganz zweckmassig. Der Hahn erlaubt durch langsames Dreken

ein so gelindes Abfliessen, dass sick die Residua der Stiieke nicht bewegen
und nickts von iknen abreissen kann. Der erste Auszug muss ganz klar sein.

Um das Abfliessen von Holzsplittern, Blattresten u. dergl. zu verhindern, lege

man im Innern des Fasses vor den Hahn einen kleinen flachen Schieferstein

und dariiber ein grobes Tuck. Hat aber das Fass einen doppelten Boden, so

bedeckt man diesen mit grobem Tucke und legt die Lakritzenstangen darauf.

Nachdem die erste Portion abgeflossen ist, bringe man frisckes Wasser auf

den Rest, mit der Yorsickt, denselben durch keftiges Giessen nicht zu ver-

tkeilen. Man kann deshalb auck die Stiieke oben mit einem Tucke bedecken

und auf diese das Wasser giessen.

Die festen schwarzen Stiieke werden aussen zuerst hellfarbig und geben

die loslichen Bestandtkeile an das Wasser ab. Sie erweicken dadurch voll-

standig. Man erkennt ikre Erschopfung, wenn sick die Stiieke leicht brechen

lassen und in der Mitte keine dunklere Farbe, auck keine zake oder feste

Kerne mekr haben. Drei Extractionen ersekbpfen die Stiieke bis zu einem

kohen Grade, so weit als es praktisck zweckmassig ist, keine grossere Menge

Wasser wegen eines kleineren Gewinnes an Substanz in die Arbeit zu bringen.

Dagegen entkalten die Stiieke immer noch Extract und das davon abgezogene

Wasser ist nock immer gefarbt. Wenn man die Arbeit fortsetzt und grossere

Mengen Lakritz extrakirt, so kann man die ersten Mengen fiinf oder seeks

Mai auszieken, die dritte und folgcnden Fliissigkeiten aber auf neue Por-

tionen Lakritz giessen, die letzte aber passend nur drei Mai auszieken. Den-
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selben Vortheil erreicht man zum Theil, wenn man grossere Mengen zu ver-

arbeitenden Lakritzens in kleinere Mengen eintheilt und nach diesem Principe

verfahrt.

Eine sehr ubliche Modification des Apparates besteht in der Anwendung
! einer irdenen Zuckerhutform. Dieselbe wird auf einem Tiscke in einem run-

I
den ausgeschnittenen Locbe aufgestellt oder an drei Schniiren aufgeliangen.

j
Das Abflussloch ist mit einem Korkstopfen verschlossen. Nach 24stundiger

I

Maceration zieht man diesen ab und lasst vollkommen abtropfeln. In ganz

_gleicher Weise wird die zweite und dritte Maceration vorgenommen. Die

i
Lakritzstiicke werden von dem aufgegossenen Wasser eben bedeckt. Die An-
'wendung eines lauwarmen Wassers schadet dem Producte nichts und be-

-scbleunigt sehr die Extraction.

Nach der Extraction folgt die Eindampfung, die auf dem gewohnlichen

Dampfapparat unter bestandiger Wirkung des Riihrers stattfindet. Man bringt

die Auszuge in einer Operation bis zur Extractconsistenz, theilt dagegen die

_:ganze Menge des Auszugs in solche Theile, dass auf einmal 4 bis 6 Pfund
LExtract fertig werden, birgt diese in ihren Aufbewahrungsgefassen und fangt von
'Neuem mit anderen Portionen an, so dass kein Theil des Extractes langer als

der andere und auch nicht zu lange auf dem Feuer bleibe.

Die Pharmacopoe lasst das Extract zur Trockne bringen und in Pulver

verwandeln. Dieses Yerfahren ist von vielen Seiten angegriffen worden und
wohl nicht mit Unrecht. Es ist bekannt, dass gereinigter Lakritz sehr schwer
'trocken darzustellen ist, eben so dass er nur durch eine verlangerte Einwir-

-kung der Warme trocken erhalten werden kann. Durch diese Einwirkung
wird aber der Lakritz nur verschlechtert,. sein Ansehen missfarbig, verdunkelt,

der Geschmack weniger suss, seine Loslichkeit vermindert und seine Dispen-

sation erschwert. Ballt er in diesem Zustande zusammen, so ist er sehr schwer
und nur mit Gefahr der Gefasse herauszunehmen und zu dispensiren. Der

! Lakritz in Extractform ist ein sehr haltbares Praparat, und also auch von
dieser Seite kein Grand zur Trockendarstellung zu entnehmen. In der That

werden auch die grossten Mengen gereinigten Lakritzes in der Form eines

I Extractes verwendet. Die Losung ist leichter und die Fliissigkeit klar. Gerade
durch das Eindampfen zur Trockne werden einige Substanzen des Lakritzes

. im unloslichen Zustande ausgeschieden. Auch hat die Erfahrung in keiner

; Beziehung gegen die Extractform gesprochen. Wollte man einwenden, dass

die trockne Form eine bestimmtere Dosirung zulasse, so liesse sich dies mit

: mehr Recht auf alle anderen und viel wirksameren Extracte anwenden, als auf

•eines, was fast den Charakter eines Nahrungsmittels hat und von Kindern
! lothweise ohne alle arztliche Verordnung genossen wird. Es ware demnach
die gewohnliche Extractform bei dieser Substanz beizubehalten gewesen.

Die Natur des Absatzes in dem rohen Succus Liquiritiae des Handels
war lange nicht genau erkannt. Allgemein herrscht die Ansicht, dass er

Starkemehl enthalte, und es griinden sich auf diese Ansicht die Verfahrungs-
arten, ihn darzustellen.

Der vollstandig mit Wasser ausgewaschene Absatz giebt in Wasser ver-

theilt mit einigen Tropfen Jodkaliumlosung und Chlorwasser die bekannte
Reaction auf Starke, nur dass sie wegen der Unreinheit der Fliissigkeit nicht

l schon erscheint.

Das kalte Wasser, was vom Absatze abfiltrirt war, zeigte diese Erschei-

nung nicht; wurde dagegen der Absatz mit destillirtem Wasser gekocht und
dann filtrirt, so gab das ganz klare Filtrat mit Jodkalium und Chlorwasser
eine sehr intensive, fast berlinerblaufarbige Reaction.

M urde der Absatz mit verdiinnter Schwefelsaure gekocht, so gab auch
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dies Mitral eine sehr starke, lief blaue Farbung. Mit dem Mikroskope Hess
sich keine Spur von irgcnd etvvas Starkem eh lartigem erkennen.

Ueber den Ursprung dieses Gehaltes an Starkemehl herrscht die An-
sicht, dass er entweder als Betrug, oder um das Zerfliessen zu verliindern,

absichtlich dem Sussholzsaft zugesetzt sei. Marti us fiihrt auf die Aeusserung
von Trommsdorff an, dass jeder Lakritzensaft Amylum oder Erbsenmehl
enthalte, um das Feuelitvverden dessclben zu verliindern. Wenn es des Be-
trugs wegen geschahe, so wurde man wokl einen wohlfeileren Korper als

Amylum anwenden, indcm dies hier schon balb so theuer als der Lakritzen-

saft ist, und der Unterschied in Loco noch kleiner sein muss, da der Lakritzen-

saft bis hierhin schon Transport ertragen hat, die Starke aber nicht.

Jedenfalls ist nicht aller Gehalf an Starke absichtlich zugesetzt, sondern
eine gewisse Menge riihrt von der Siissholzwurzel selbst her.

Wenn man zerschnittene Siissholzwurzeln mit Wasser macerirt, so zeigt

das Filtrat keine Spur einer blauen Farbung mit den genannten Reagentien;

kocht man aber nur einige Secunden, ja sogar schon kurz vor dem Kochen
zeigt eine abfiltrirte Menge der Fliissigkeit eine schone tief blaue Farbe da-

mit. Es ist demnach Starke in der Siissholzwurzel selbst enthalten, und da
der rohe Saft durch starkes Kochen bereitet wird, so muss auch ein Theil

Starkemehl auf diese Weise in das Extract gekommen sein.

Ein Stiickchen Martucci - Sussholzsaft wurde mit kaltem Wasser aufge-

weicht und filtrirt. Die Losung gab mit Jodkalium und Chlorwasser eine

dunkele, etwas blaue Farbung, jedoch bei weitem nicht so deutlich als die

Abkochung des Siissholzes selbst. Eine andere Sorte Lakritz gab keine Spur

einer Reaction, und auch der Succus depuratus meiner Officine zeigte keinen

Gehalt an Starkemehl. Es scheint demnach, dass durch das Einkochen der

ersten Losung unter Umstanden der Starkemehlgehalt wieder in eine in kal-

tem Wasser unlosliche Form iibergehen konne. Um dies zu ermitteln, wurden

drei Stiickchen Lakritzensaft auf einem Trichter mit kaltem Wasser voll-

kommen erschopft, so dass das abfliessende Wasser keine Spur von Farbe

mehr besass. Der noch feuchte Absatz wurde zerdriickt und mit destillirtem

Wasser gekocht. Die Abkochung filtrirte sehr schlecht, das Filtrat zeigte mit

Jodkalium und Chlorwasser eine ungemein starke Reaction auf Starke. Die

Abkochung des Absatzes gerinnt mit Weingeist und setzt Starke ab. Der

Rest enthalt noch Starke, lost sich in Aetzkali zum Theil mit brauner Farbe

auf und besteht wohl grosstentheils aus verandertem Extra ctivstoflf. Ein Theil

des Filtrats wurde in einer Porcellanschale im Trockenschranke eingedampft,

und liess sich nachher nicht mehr vollstandig in Wasser losen. Die Losung

gab jedoch eine sehr starke, fast schwarze Reaction auf Starkemehl. Sie

wurde auf ein Filtrum gebracht und ausgewaschen. Die ungelosten Theile

hingen fest am Filtrum. Wurde dies nun mit einer verdiinnten Losung von

Jod in Jodkalium iibergossen
,
so farbten sich alle diese Partikelchen dunkel-

blau. Es war also ein Theil des Starkemehls in den unloslichen Zustand

ubergegangen.

Zur ferneren Priifung, ob die natiirliche Wurzel Starke enthalte, und dies

durch den Auskocliungsprocess gelost werde und durch die Eindampfung

wieder zum Theil unloslich werde, wurden 16 Unzen geschnittenes Siissholz

dreimal hinter einander mit vielem Wasser ausgekocht und colirt. Die Fliis-

sigkeiten wurden ohne Weiteres im Dampfbade eingedampft und fast zur

Trockne gebracht Es waren 3 Unzen Gy2
Drachmeu Extract erhalten worden.

Dies wurde in kaltem Wasser gelost, wobei sich ein ziemlich reichlicher

Bodensatz ausschied, doch offenbar viel weniger stark als im kauflichen La-

kritz. Die Flussigkeit wurde auf ein Filtrum gebracht und klar abfiltrirt,
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was wegen ties Absatzes sehr langsara vor sich ging. Die abfiitrirte Flussig-

keit mit Wasser verdunnt und dann mit Jodkalium und Chlorwasser versetzt,

trail eine sehr starke blaue Farbung, zum Beweise, dass nicht alles Starke-

mehl durch das Einkochen zur Trockne unloslich geworden sei. Auf dem

Filtrum blieb eine ungeloste Masse zuriick, welche die grosste Aehnlichkeit

mit dem Absatze im Lakritz selbst hatte, und auch sehr zum Schimmeln ge-

neigt war; sie wog 5,54 Gramm, dies betriigt auf die 3 Unzen und 6y2 Drach-

men Extract, welches gleich 111,4 Grammen ist, nahezu 5 Proc. Nun ent-

halten aber die verschiedenen Lalcritzsorten des Handels, nach Overbeck*),

:20 bis 40 Proc. fremde Stoffe. Man ersieht daraus, dass der Abkochung der

Wurzel eine bedeutende Menge f'remder Stoffe zugesetzt ist. Mag dieselbe

nun starkemehlhaltig sein oder nicht, dies ist fur uns ganz unerheblich, da

schon die Wurzel selbst diesen Korper enthalt, und ein daraus bereitetes Ex-

tract immer Starke in dem unloslich gewordenen Absatze enthalt. Yon fiinf

verschiedenen Lakritzsorten zeigten die drei besten, Martucci, Baron Ferrara

und Casano, in dem kalten Filtrat die starkste Reaction auf Amylum, wahrend
die zwei schlechtesten, Baracco und Abruzzo, gar keine Anzeigen davon geben.

Auffallend war, dass die schlechten Sorten einen sehr dunkelen Absatz ent-

Aielten und missfarbige Losungen gaben, wahrend die besseren Sorten sich

eicht ausziehen liessen, klare, schone, braune Ausziige gaben und einen sehr

i lell gefarbten Absatz zuriickliessen. Demnach ist die mehr oder minder helle

Farbe des Absatzes ein Zeichen der Giite des Lakritzes.

Aus der oben erwahnten Abhandlung Over beck’s sind noch einige in-

.eressante Zahlenverhaltnisse und Thatsachen zu entnehmen und dem Lehr-

ouch zu iiberliefern.

Der Gehalt an gereinigtem Saft wurde durch dreimalige Extraction, Ein-

Hampfen zur Extractconsistenz und Austrocknen auf Papierkapseln bestimmt.

L'liese Bestimmungsart hat praktisch den grossten Werth, da sie gerade die-

enige ist, die im Laboratorium zur Anwendung kommt. Die Quantitaten von
•2% Unzen waren auch gross genug, um die Uebertragung auf grossere in

Arbeit genommene Mengen zu gestatten; darnach geben

1) ein bayonner Lakritz ohne Stempel an trocknem Succus . 51 Proc.

2) ein calabrischer mit der Marke D. Langusso 72 „

3) ein calabrischer mit der Marke Duca de Corigliano .... 80,5 „

4) ein calabrischer mit der Marke S. Baft 67 „

5) eine Abruzzo-Waare mit der Marke D. V. 60 „

6) ein calabrischer Succus mit der Marke B. de Bosa .... 78 „
Man ersieht hieraus, dass die verschiedenen im Handel vorkommenden

iorteu sehr ungleich an Gehalt sind und fast um 30 Proc. von einander ab-

reichen, und dass es deshalb bei Ankauf grosserer Mengen nicht gleichgiiltig

st, was fur eine Waare man erhalte. Wollte man eine Probe zur Bestim-

lung des Gehaltes an gereinigtem Succus machen, so ist keine so sehr zu
mpfehlen, als die erwahnte, nur dass es nicht noting ist, mit so grossen
lengen zu arbeiten. Man zerschneide von dem zu priifenden Succus 2 bis

Unzen in ziemlich gleich grosse Stucke und lese hieraus noch die gleich-

ten aus. Man bringe sie in einen Glastrichter, der unten mit einem Pausche
'hierwolle verlegt und dessen Spitze mit einem Stopfen verschlossen ist. Nun
bergfesse man den Saft mit destillirtem Wasser und lasse dies nach 24 Stun-

: en ab; diese Operation wiuderholt man noch zweimal. Die Fliissigkeiten

||

isse rnan aul einem flachen Teller im Trockenschranke verdampfen, was sehr

*) Archiv der Pharmacie, 54, 131.
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rascli vor sich geht; wage den Teller mit dem Extract, und nachdem es ent-
t'ernt ist oder vorber, den Teller allein.

Der Gewichtsunterschied giebt den Gehalt an einera trocknen Saft, der
auf Procente berechnet und mit den obigen Resultaten verglicben einen Maass-
stab zur Beurtheilung des Wertbes der Waare an die Hand giebt.

In dieser Art wurden die folgenden Bestimmungen gemacbt, urn das Ver-
zeichniss der Sorten etwas zu erweitern. Zugleich wurden auch die ausge-
waschenen Riickstande getrocknet und nach Abzug des vorher gewogenen
Filters bestimmt.

Die Sorten waren folgende:

1) Baracco, aus Marseille bezogen, von unsicherer Abstammung, mittel-

dicke Stangen, Marke Baracco.

2) Abruzzo
,

romischer Lakritz, mitteldicke Stangen, Marke nicht er-

kennbar.

3) Martucci, calabreser Abstammung, gewoknliche Stangen, Marke Mar-
tucci.

4) Baron Ferrara, calabreser Abstammung, mitteldicke Stangen, Marke
B. Ferrara.

5) Gasano, calabreser Abstammung, diinne Stangen, Marke Casano.
Diese Sorten geben

1) Baracco .

2) Abruzzo .

3) Martucci

4) Ferrara .

5) Casano

an trocknem

ger. Succus.

. 60,6 Proc.

71,74

. 67,32

. 67,30

62,70

an trocknem
Riickstand.

17,66 Proc.

18

17,68 „
21

26

Man ersieht bieraus, dass gute Handelssorten in ihrem Gebalt an reinem

trocknem Succus sich zwischen 60 und 70 Proc. bewegen, und dass 65 Proc
eine gute Waare zu nennen ist. Diese Zalilen haben keinen absoluten Wertb
indem bei jederFabrik und jeder Campagne gewiss andereZahlen vorkommen
Allein sie geben doch einen praktischen Haltpunkt, mit dem man Vergleiche

anstellen kann.

Aus 32 Unzen guter Radix Glycyrrhizae glabrae erhielt Overbeck durct

dreimaliges Auskochen, Absetzenlassen, Einkocken und nocbmaliges HinsteHeri

10 Unzen von einem dickeri Extracte. Dies betragt 31 x
/4 Proc. vom Gewichta

der Wurzel. Von diesem Extiacte geben 4 Theile an trocknem Extractej

3 Theile; es waren also an trocknem Extracte 7y2 Unzen gewonnen worderf

oder 23,4 Procent.

Der Verfasser bemerkte ebenfalls, dass sich aus dem Decocte eine weiss<

Masse ausschied, die sehr stark die Reaction der Starke gab. Zugleich folgj

daraus, dass man, urn das Extract aus der Wurzel zu bereiten, nicht di

Abkochungsmethode wahlen diirfe, sondern die lauwarme Infusion oder kali

Maceration.

Das selbst bereitete Extract und der aus rohem Succus bereitete gerei

nigte unterscheiden sich wesentlich in ikren Eigenschaften. Das Pulver de

Extracts ist hellzimmtfarben
,
der gepulverte Succus dagegen schwarzbrau

Im eingedic.kten Zustande sieht das Extract in Masse anfangs hellbraun au:

der Succus dagegen ist vom Anfang an schwarz. Auf Papier diinn aufge

strichen, erscheint das Extract ockerfarben
,
rothlichbraun, der Succus ab

pechschwarz.

In Stangenform ist das Extract anfangs sehr hell, dunkelt aber nach un

ist zuletzt von dem Succus ausserlich nicht zu unterscheiden. Dem Geschmac
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j
aach ist der Succus nicht so suss als das Extract. Beide losen sich bei vor-

ichtiger Bereitung klar auf. Ibre Losungen sind einer hautigen Schimmel-

1 hldung unterworfen und sie setzen dabei einen Bodensatz ab
,
der bei dem

r Succus dunkler von Farbe ist, als bei dem Extracte. In Stangenform losen

ie sich beide nicht klar auf. Dies spricht ebenfalls gegen die Anwendung

lines trocknen Extractes.

In den Riickstanden des rohen Succus findet man immer Kupferspahne,

lie beim Losstechen des eingedickten Saftes von den kupfernen Kesseln ab-

fekratzt sind. Es lag deshalb die Frage nahe, ob auch Kupfer in Auflosung

n dem Safte enthalten sei. Die desfalls angestellten Yersuche haben ergeben,

lass niemals in dem rohen Succus oder dem daraus bereiteten gereinigten

uch nur die geringsten Spuren von gelostem Kupfer vorkommen. Die blan-

; :en Eisenspatel zeigen niemals einen rothen kupferfarbigen Anflug. Auch die

Asche des gereinigten Saftes zeigte bei ihrer Losung in verdiinnten Sauren

: ait den bekannten Reagentien nicht die geringste Spur eines Gehaltes an

Kupfer. Ja sogar absichtlich zugesetzte Kupfersalze finden sich in der klar

bgesetzten oder filtrirten Losung nicht wieder vor. Beim Zusetzen erzeu-

t<en sie Niederschlage mit der Succuslosung, in denen der ganze Kupferge-

taalt steckt.

Das selbst bereitete Extract fallt, nach Overbeck, eine grossere Menge
Kupfer als der rohe Succus. Dies riihrt von der grosseren Menge des im
Lxtracte enthaltenen Glycyrrhizins her, das bei der groben Behandlung des

ohen Saftes zum Theil zerstort oder verandert ist. Dieser eigenthiimliche

dtoff giebt in Losung mit Kupfersalzen starke Fallungen, und es kann deshalb
rm rohen Succus eben so wenig wie im gereinigten Kupfer in Losung vor-

iiommen. Man kann daraus auch entnehmen, dass man den gereinigten Succus
jhne alle Gefahr in kupfernen Gefassen eindampfen konne, so -wie denn auch
::er rohe schon darin eingedamplt ist, wie die Kupferspahne beweisen. Gly-

:
yrrhizin wird durch Sauren gefallt. Die Losung des gereinigten Succus giebt

i,uch mit sehr vielen Salzen, wie essigsaures, kohlensaures, weinsaures Kali,

flaubersalz, Bittersalz, Salmiak, Natronweinstein, nach einigen Tagen mehr
•der minder starke Niederschlage.

Der gereinigte Lakritz wird auch behufs Genusses aus der Hand in Stan-

;
jenform gebracht. Dabei hat sich denn gezeigt, dass man ohne einen Zusatz
Gen gereinigten Lakritz in der Form diinner Stangen nicht erhalten konne.
lie liegen sich platt, oder werden krumm, wenn sie stehen; sie kleben dicht
.neinander und konnen alsdann nur in einer sehr derangirten Gestalt los-

'elost werden. Man ersieht daraus die Nothwendigkeit eines Zusatzes fur
len rohen Lakritz des Handels. Fiir den gereinigten stellt man nun minde-
•tens die Anforderung, dass er ganz loslich bleibe, dass also die zugesetzte
iubstanz selbst in Wasser loslich sei. Es sind verschiedene Stoffe zu diesem
'wecke empfohlen worden. Am besten leistet diesen Dienst die gereinigte
ielatine des Handels und die Hausenblase. Erstere ist bedeutend wohlfeiler.
Hne Lnze ist hinreichend iiir 40 Unzen Extract. Sie wird im gelosten Zu-
tiande mit dem fast eingekochten Auszuge gemengt und dann im Wasser-
oade zur Stangenconsistenz eingedickt. Die gebildeten Stangen liegen sich
anfanglich etwas platt, und miissen deshalb urspriinglich noch einmal nach-
ferollt werden.

In sehr frequenten Geschaften hat man auch den Succus depuratus in
.inor I orm, dass er sich tariren lasst. Man muss alsdann genau das Yer-
laltniss der flussigen Losung zum festen Extracte kennen. Man muss diese
-ms mg so concentrirt als moglich zu machen suchen, um sie nicht zu sehr
er ‘^chimmelbildung auszusetzen, zugleich aber muss sie ein einfaches Vor-
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haltniss zum Extracte habeu. Eine Losung von 1 Theil zahem Extract, dasl

aber nicht trocken war, in gleichviel Wasser, hatte ein specif. Gewickt von i

1,151, und 1 Theil Extract in y2 'I heil Wasser gelost, hatte ein specif. Ge-

wicht von 1,20.

Bei einer Bereitung von gercinigtem Succus in einer Zuckerhutform hatte |

die zuerst ablaufende Portion ein specif. Gewicht von 1,133, war also gar nicht

weit entfernt von der Concentration einer Losung, welche die Halite an Ex-

tract enthalt. Von dieser Fliissigkeit gaben 6 Unzen, in einer Porcellanschale

verdampft, 2 Unzen 5 Dracbmen Extract oder 38 Proc. Es bedurfte also hier

nur eines sehr kurzen Eindampfens, um das specif. Gewicht von 1,133 auf

1,151 zu bringen, und dadurch ohne Weiteres eine Losung zu erhalten, die

mit der Aufschrift sumatur duplum sogleich dispensirt werden kann. Diese

Gewichtbestimmungen sind sehr miihsam und konnen nicht mit Senkspindeln,

sondern mit gefiillten Gliischen gemacht werden. Die Bescitigung des Schauma
und der Luftblasen ist sehr zu beachten. Vortheilhaft lasst sich diese Losung
nur im Winter halten, wo der Verbrauch grosser ist, und die niedere Tem-
peratur die Entmischung verhiitet. Uebrigens halt sich die Fliissigkeit in gut

verschlossenen Gefassen und kiihlen Kellern recht gut, setzt noch etwaigc

Reste von Unreinigkeiten ab, und giebt die klarsten, schonsten Mixturen, die

man nur haben kann.

•A
Extractum Gratiolae. ©otteSgnabenhautextract.

Aus frischem Gottesgnadenkraut wird es wie Belladonna-

extract bereitet.

Es muss dunkelbraun und die wassrige Losung braun und
triibe sein.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Die Gratiola ist kein narcotisches
,
sondern drastisch wirkendes Kraut.

Bei dem Ueberflusse an abfiihrenden Mittehi ist es mit Recht in Vergessen-

hoit gerathen.

Extractum Hellebori. ^ieSnmrjetertract.

Auf dieselbe Weise, wie aus der Colombowurzel
,
macht man

aus der gr linen Nies wurzel einen Auszug und dampft die!

Fliissigkeit zu einem dicken Extracte ein.

Es muss tiefdunkelbraun und die wassrige Losung triibe sein.

Es ware wohl gut gewesen, dem Namen die Bezeichnung „viridis“ zuzu-;

setzen, da die Pharmacopoe (S. 109) auch noch die weisse Nieswurzel unter

dem Synonym Uadix Hellebori cilbi auffiihrt. Friiher wurde das Extract aus

der Wurzel des Helleborus niger bereitet, und viridis war schwer verpont.

Uebrigens sind die drei Hellebori schlechte Arzneimittel von unbestimmter

Wirksamkeit, und hatten sehr gut wegbleiben konnen, so wie sie auch last

gar nicht angcwendet werden.
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Extractum Hyoscyami. SBilficnfrnutcrtvnct.

Aus cleii frischen Blattern und Zweigen des Bilsenkrautes,

veun dieses zu blulien anfangt, wil’d das Extract wie Belladonna-

•xtract bereitet.

Seine Farbe muss dunkelbraun, griinlich
,
und die wassrige

jdsung braun und triibe sein.

Es muss vorsicktig aufbewahrt werden.

38% Civilpfund Kraut geben nach dieser Vorsckrift 16 Unzen Extract

der 2,6 Proc. Aufs Pfund Kraut eine halbe Unze Extract ist eine gute

Uusbeute.

Das Bilsenkrautextract entkalt Salpeter, der zuweilen, wenn die Extract-

juesigkeit bei Syrupconsistenz kalt gesetzt wil’d
,
kerauskrystallisirt. Dieses

extract wird kaufig iu kleiuen Mengen von 1 bis 10 Gran in der Receptur

mgewendet. Das jedesmalige Abwagen so kleiner Mengen ist sekr zeitrau-

end, und selbst fur den Erfolg unsicker, da die wenigen Grane Extract von

mem Papiercken abgestricken werden miissen. Es ist deskalb sehr erleich-

esrnd, besonders in der kalten Jakreszeit, bei catarrkalischen Affectionen eine

ussige Form des Extractes zu haben, fur welcke ich die folgende empfehle.

2 Theile Extract werden in 3 Theilen Weingeist von 0,833 und 3 Theilen

'Yasser gelost und ausser dem Namen durcli sumatur quadruplum bezeicknet.
- 'iese Losung kalt sick sekr lange unverdorbgn. 60Tropfen derselben wiegen

O Gran; demnach wiegt annakernd

1 Tropfen y2 Gran,

2 „ 1
,

3 „ 1% ,

4 „ 1% >

3

4
R

8

9 4

nd man dispensirt fur

1 Gran 2 Tropfen,
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Extractum Ipecacuanhae. sBrecfyrour$elertract. .

Emetinum coloratum.

Nimm: Groblich gepulverte Brechwurzel, ein,en

Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, drei Theile , 3

Hochst rectificirten Weingeist. zwei Theile . 2

Destillirtes Wasser, vier Theile 4

Giesse die erste Menge Weingeist auf die groblich gepulverte

Brechwurzel, lasse einige Tage maceriren und presse den Ruck-

stand aus. Auf diesen giesse die zweite Menge Weingeist und
verfahre' auf dieselbe Weise wie vorher. Vermische dann die

Flussigkeiten
,
und dampfe sie zum trocknen Extracte ein; dieses

lose endlich in dem destillirten Wasser, filtrire und bereite dar-

aus ein trocknes Extract.

Das Brechwurzelextract muss ein gelbes Pulver sein und
eine klare wassrige Losung geben.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Unveranderte Yorschrift der vorigen Ausgabe. Es ist die sogenannte

franzosische, walirend in Deutschland friiher das umgekehrte Yerfahren, Aus-

ziehen mit heissem Wasser, Eindampfen und Auszieben des wassrigen Ex-
tracts mit Alkohol, empfoklen wurde. Die letztere Bereitung wurde weniger

Weingeist erfordern. In beiden Fallen enthalt das Extract die in Wasser
und Weingeist zugleich loslichen Stoffe, und nicht die nur in einem dieser

Ldsungsmittel loslichen Stoffe.

Das reine Emetin ist ein weisses amorphes Pulver und bildet mit Sauren

leicht losliche Salze, die nicht krystallisiren
,
sondern zu durchsichtigen, harz-

ahnlichen Massen austrocknen. Diese werden von Alkalien flockig gefallt,

der Niederschlag ist aber in einem Ueberschusse der Fallungsmittel nicht

merklich loslich. So wie das Erbrechen iiberhaupt, ist auch das Emetin iiber-

fliissig.

. fc

t

Extractum Juniperi. 5Brtd)l)oIbcvcrtrnct.
1

Succus Juniperi inspissatus. Roob Juniperi. ill a cb 1) id b c r bc cnn u .

Auf zerstossene frische Wachholderbeeren giesst man das

Vierfache an heissem Wasser und presst nach d.em Erkalten

massig aus. Man lasst die Fliissigkeit absetzen, colirt und dampft

zum diinnen Extract ein.

Es muss braun sein und mit Wasser eine triibe Losung geben.

Die frischen Wachholderbeeren
,
in denen wohl auch griine mit schwarzem

gemengt sind, werden in einem Marmormorser mit Keule von Guajac.holz zer-:
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stossen mid im Extractfasse infundirt. Die geklarten Flussigkeiten werden im vol-

len Dampfbade unter Anwendung des Riihrers zur richligen Consistenz gebracht.

Extraction Ligni Quassiae. Oltnfjien^oljerti’act.

Es wird aus Quassienholz wie das Cascarillenextract bereitet.

Es muss braun sein, hat oft eiugemengte kleine Krystalle und die

wassrige Losung ist triibe und braun.

Das Quassienholz kommt im vermahlenen Zustande im Drogueriehandel

vor und bedarf deshalb keiner ferneren Yorbereitung. Um nicht zu vielFliis-

sigkeit eindampfen zu mussen, giesse man nicht mehr Wasser auf, als dass

es gerade uber der etwas beschwerten Substanz stehe. Ich habe dieses Ex-

tract immer durch Auskochen bereitet, und kann deshalb iiber den Unter-

schied in Qualitat und Quantitat, im Yergleich mit dem durch Infusion be-

reiteten, nichts Bestimmtes mittheilen. Yon 50 Civilpfund Lignum Quassiae

habe ich 26 Unzen eines sehr aromatischen Extractes und sonst von sehr

guten Eigenschaften erhalten. Obgleich das Quassienholz wenig oder keinen

Geruch hat, so hat das Extract dennoch einen ziemlich starken, eigenthum-

lichen, gar nicht zu verkennenden. Henry-Guib our t bemerken in ihrer

vortrefflichen Pharmacopee raisonnee, Paris 1828, I. p. 225, dass das Guajac-

holz durch Auskochen mehr Extract gibt als durch Aufguss, und dass das

durch Auskochen erhaltene Extract in einem viel hoheren Grade den eigen-

ithumlichen balsamischen Geruch besasse, der es auszeichnen musste. Viel-

i leicht findet etwas Aehnliches bei der Quassia Statt.

Extraction Mezerei spirituosum.

2Beiitgeiftigeg @cibeUmftertvact.

Extractum Mezerei aetliereum.

Nimm: Klein zerschnittene Seidelbastrinde, einen
Tkeil 1

Hockst rectificirten Weingeist, vierTbeile 4

Hockst rectificirten Weingeist, drei Tlieile 3

Giesse die erste Menge Weingeist auf die Seidelbastrinde

und lasse einige Tage digeriren, indern man zuweilen umriikrt,

und presse dann stark aus.

Mit dem Ruckstande verfakre, nackdem die zweite Menge
’Weingeist darauf gegossen worden, auf gleicke Weise.

Die vermisckten und filtrirten Flussigkeiten dampfe jzum
diinnen Extract ein.

Es muss griinlich sein und darf sich in Wasser nicht losen.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Die Pharrnacopoe hat aus ihrer vorigen Yorschrift den Aether weggelas-
sen und wohl mit Recht, denn die blasenziehenden Eigenschaften sind auch
in dem weingeistigen Auszuge enthalten. Das Extract macht einen Bestand-
theil zu mehren Vorschriften des Gichtpapiers aus.

Die Seidelbastrinde, wie sie im Handel vorkommt, ist ein sehr festes,

zahes, untractirbares Zeug. Zu jeder Art von Ausziehung, sei es mit Wein-
geist, Aether, Fett oder Oelen, muss dieRindenacli einer Methode vorbereitet
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werden, welche man Coldefy-Dorly verdankt. Man schneidet den Seidel*

bast der Quere nach in schmale Streifchen, befeuchtet sie ein wenig mit
Weingeist und zerstosst sie alsdann in einem eisernen Morser mit schwerer
Keule zu einer faserigen, filzigen Masse, in welcher man keine Spui’ der vo-

rigen Rinde mehr erkennt. Ohne die Befeucktung mit Weingeist staubt der

Seidelbast auf eine iiir den Laboranten hochst bescliwerliche Weise. » Diese

Substanz dient zum Ausziehen und das blosse minutim concidere der Phar-

macopoe reicht nicbt entfernt zu einer vollstandigen Erschopfung hin.

Die badische Pharmacopoe hat eine Yorsohrift zu einem Gichtpapier,

worin dies Extract eingeht, namlich: 4 Unzen Schweinefett, 6 Drachmen
weisses Waobs, 4 Drachmen Wallrath und 24 Gran des obigen Extractes ge-

schmolzen und mehrmal auf Papier aufgetragen und einsaugen gelassen.

Extractum Opii. Dpiumertrnct.

Nimm: Gepulvertes Opium, vier Theile 4

Destillirtes Wasser, sechszehn Theile . . 16

Destillirtes Wasser, zwolf Theile .... 12

Giesse die erste Menge des destillirten Wassers auf das

Opium, lasse vierundzwanzig Stunden macerireu, wobei oft um-
geriihrt wird, dann presse aus und colire. Den Ruckstand iiber-

giesse mit der zweiten Menge Wasser, lasse wieder vierundzwan-

zig Stunden maceriren, presse aus und colire. Lasse die Fliissig-

keiten absetzen, filtrire und bereite daraus ein trocknes Extract.

Es muss ein rotkbraunes Pulver sein und mit Wasser eine trube

Losung geben.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

:

Bedarf keiner Erlauterung. Im wasserigen Auszuge sind alle Morphiumsalze,

dagegen wenig Narcotin enthalten. Aus 6 Unzen gutem smyrnaer Opium wur-

den 3 Unzen 2 Drachmen, also 54 Procent ganz trocknes Extract erbalten.

Extractum Ratanhae. 9tatanfyaertract.

i

i.

Nimm: Groblich gepulverte Ratanhawurzel, einen
Theil 1

Wasser, vier Theile 4

Wasser, drei Theile 3

. Uebergiesse die Ratanhawurzel mit der ersten Menge kaltem|

Wasser, lasse den Aufguss unter haufigem Umruhren vierund-

zwanzig Stunden stehen und presse dann aus. Auf den Ruck- 1®

stand giesse die zweite Menge Wasser, lasse vierundzwanzig Stun-

den stehen und presse aus.

Die Fliissigkeiten von beiden Aufgiissen werden vermischt,

man lasst absetzen, giesst ab, dampft in einem Porcellangefasse

ein und bereitet daraus ein trocknes Extract.

Es sei ein glanzendes, schwarzrothes Pulver, welches sich trube in

Wasser lost.

Die Ratanhawurzel hat eine schwarzrothe, harzige, sehr sprode Rinde|

und einen hellrothen, zahen, faserigen, sehr harten Holzkorper. Sie ist sehr
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schwer zu verkleinern. Man muss sie mit dem Schneidemesser klein schneiden

und dann stossen oder schroten. Im unverkleinerten Zustande lasst sie sich

nicht stossen. Die tiussere Rinde springt beim Stossen ab.

Kocht man die Ratanhawurzel mit wenig Wasser eine Zeit lang und colirt

siedend heiss, so lauft die Flussigkeit klar durch, setzt aber sogleich, wie

sie das kalte Gefass beruhrt, ein dickes Magma eines braunrothen Korpers

ab. War die Losung sehr concentrirt, so gestebt die Flussigkeit nach dem
Erkalten ganz und kann nicbt mehr colirt oder filtrirt, sondern nur durch

Absetzenlassen aus grosserer Verdiinnung klar gemacht werden.

Es findet liierbei ein tihnliches Sachverhaltniss wie bei dem Extractum
Aloes Statt. Durch Verdiinnung und niedere Temperatur wird der etwas an

die Harze streifende Korper weniger aufgelost. Er ist sehr schwer von dem
in Wasser loslichen Theile zu trennen, wenn er einmal aufgelost war und sich

im lockerem Zustande abgesetzt hat. Es ist deshalb ungleich besser, diesen

Korper, welcher die Losungen des Extractes zu Arzneien widerlich macht,

und dessen adstringirende und Heilkrafte weit geringer sind, als bei dem im
Wasser loslichen Bestandtheile, gar nicht aufzulosen, sondern in der Wurzel

zu lassen. Die Yorschrift zum Cascarillenextract lasst siedend heisses Wasser
: aufgiessen, auf der Substanz erkalten und dann auspressen. Bei der Ratanhia

• schwebt alsdann der ausgezogene und abgesetzte harzige Extractivstoff zwischen

den Fasern und giesst sich mit ab oder presst sich mit aus.

Will man viel Extract erhalten
,
so muss man kochen, heiss coliren und

: sogleich eindampfen. So ungefahr ist das kaufliche sogenannte Extr. Ba-
tanhae exoticum dargestellt. Es enthalt eine grosse Menge des Extractabsatzes,

i und darf nur
,
wenn es ausdriicklich verschrieben wird

,
verabreicht werden.

Will man hingegen ein schones, glattes, bedeutend losliches Extract er-

halten, so muss man einen andern Weg einschlagen.

Die beste Methode ist die, mit kaltem Wasser in reichlicher Menge aus-

.zuziehen, damit nicht durch Concentration 'der Extractabsatz gelost werde.

Die franzosische Pharmacopoe von 1837 lasst auch das Extr. Batanhae durch
Deplaciren mit kaltem Wasser bereiten. Einige Zahlenresultate mogen bier

Platz finden. 1 Pfund Wurzel zu 16 Unzen gab durch zwei hinter einander

folgende Abkochungen 3 Unzen 7 Drachmen 22 Gran eines Extractes, welches
nur 1 Unze 5 Drachmen 8 Gran losliche und 2 Unzen 2 Drachmen 14 Gran
urilrjsliche Bestandtheile enthielt.

Wiederum ein Pfund, mit zwei Tnfusionen und zuletzt eine leichte Auf-

kochung behandelt, gab 3 Unzen 4 Drachmen 3 Gran Extract, allein dasselbe

-enthielt 2 Unzen 2 Drachmen 12 Gran losliche und 1 Unze 1 Drachme 51 Gran
iunlosliche Bestandtheile. Obgleich also das durch Aufguss bereitete Extract
an Quantitat weniger war als das ausgekochte, so enthielt es dennoch 5

Drachmen 4 Gran mehr losliche Bestandtheile.

16 Unzen Wurzel, mit kaltem Wasser ausgezogen, gabeng Unzen 1 Drachme
eines vortrefflichen Extractes. Dieser Gehalt ist kaum geriflger als die Menge
der loslichen Bestandtheile in dem durch zwei heisse Infusionen bereiteten

Extracte; und da ausserdem die kalte Ausziehung ungleich bequemer auszu-

ffihren ist, so unterliegt es keinem Bedenken, dass diese Methode jeder an-

deren vorzuziehen ist.

Man iibergiesst die gestossene Wurzel mit einer solchen Menge Wasser,
dass sie oben schwimmt, lasst 24 Stunden stehen und giesst ab. Dies wieder-
holt man noch zweimal und dampft in vollem Dampfbade ein. Das so erhal-

tene Extract ist zwar nicht ganz loslich in kaltem Wasser, aber doch nur
mit einer sehr kleinen Triibung.

Weingeist lost den harzahnlichen Bestandtheil sehr leicht auf. Er liefer

t

Mohr, Commentar. 17
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deshalb auch die grosste Menge Extract, was aber viel weniger wirksame

Bestandtbeile entbalt. Der Extractabsatz wird von Mebreren fur ein Gemenge
von Gerbestoff und Starkemebl gehalten, was aber weder feststebt, noch

wabrscbeinlicb ist.

Extractum Rhei. O^afearberertract.

Es werde aus Rhabarber wie Ratanhaextract bereitet.

Es muss ein braunlich scbwarzes Pulver sein, welcbes eine rotb-

braune, triibe, wassrige Losung gibt.

Bei der Rbabarber findet ein abnlicbes Verbalten wie bei Extr. Ratanhae

und Aloes Statt. Es kommt nocli binzu, dass ausser dem Auflosen ernes sicb

ausscbeidenden Absatzes viel mebr Scbleim durcb beisses Wasser gelost wird,

und dennocb im Ganzen weniger Extract durcb Abkochen als mittelwarme

Infussion erhalten wird. Aus 10 Unzen Rbabarber wurden durcb einen ein-

zigen lauwarmen Aufguss 5 Unzen 6 Dracbmen eines in Wasser loslicben,

glatten Extractes erbalten, wabrend durcb die erste Abkochung nur 5 Unzen

eines triiben, schleimigen, zum Tbeil unloslichen Extractes gewonnen wurden.

Es walten desbalb bei diesem Extracte dieselben Griinde zur Yermeidung

oberer Temperatur ob, wie bei dem Extractum Ratanhae.

Die Pbarmacopoe bat diesen Grunden nicbt nacbgegeben, sondern gegen

die vorige Auflage einen Scbritt riickwarts getban.

Die Rbabarber, welcbe ausgezogen werden soli, darf kein Pulver, selbst

nicbt einmal groblicbes, vorstellen, sondern muss in grobliche Stiicke vertheilt

sein, von denen der feine Staub bereits abgescblagen ist. Bei alle dem wird

die Masse nocb sebr scbmierig und scbwer zu pressen. Wenn das erste Aus-

pressen gelungen ist, so bat das zweite keine Scbwierigkeit mebr. Um aber

das erste bewerkstelligen zu kpnnen
,

bat man in Vorscblag gebracbt, die

Wurzel mit ausgelaugtem Hacksel oder ausgewascbenen Sagespanen zu ver-

mengen. Allerdings erleicbtern diese das Auspressen, allein mit vorsicbtigem,

langsamem Zudriicken der Presse und starken, dicbten Presssacken kommt
man aucb zum Ziele. Die ausgepressten Flussigkeiten werden durcb Absetzen-

lassen und Abgiessen geklart und unter Anwendung des Riibrers auf dem
Dampfbade eingedickt. Das kalt ausgezogene Extract bait sicb aucb in

Extract- und Pillenmassenconsistenz ganz gut und frei von Scbimmel. Wo
das’Austrocknen nicbt vollkommen notbwendig ist, sollte man es nie befehlen,

weil es eine lange dauernde, miibsame Arbeit ist, welcbe Qualitat und Quan-

titat vermindert und durcb die Lange ibrer Dauer baufig Gefabr fur das

ganze Praparat bringt. Die Starke des Gerucbes wird durcb das Austrocknen

immer vermindert und die Beimengung von Staub und Scbmutz ist ganz

unvermeidlicb.

i
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Extractum Rhei compositum.

BufammengefetjteS 9il)abflrt)erertract.

Statt des Extractum catholicum und panchymagogum.

Nimm: Rhabarberextract, drei Tbeile 3

Aloeextract, einen Theil 1

Destillirtes Wasser, vier Tbeile 4

Jalappenseife, einen Tbeil 1

Rectificirten Weingeist, vier Tbeile .... 4
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Erweiche das I\habarberextrac fc und das Aloeextract bei ge-

linder Warme in dem destillirten Wasser, setze die in dem recti-

ficirten Weingeist geloste Jalappenseife hinzu, dampfe die Miscbung

ab und bereite daraus ein trocknes Extract.

Es muss ein schwiirzlich braunes Pulver und die Losung in Wasser

muss braungelb und triibe sein.

Die Bereitung dieses Extractes hat keine Schwierigkeit. Es ist ein Ge-

menge nach einer magistralen Formel. Durch die grosse Menge harziger

Bestandtheile ist dieses Extract sehr dem Erweichen und Zusammenlaufen in

der Warme unterworfen, wahrend es troeken und kalt ziemlick sprode ist.

Wenn solche harte Extracte in einem glasernen oder porcellanenen Gefasse

.zusammenbacken und man sie mit Spateln loslosen will, so ist das Gefass

immer in Lebensgefahr. Ich habe es am zweckmassigsten gefunden, dieganze

lExtractmasse in Pillenform von 3, 4 und 5 Gran zu bringen und, mit Lyco-

podium bestaubt, in verschiedenen Gefassen aufzubewahren. Theils werden

diese Pillen fur sich in den verschiedenen Gewichten gebraucht, theils auch

werden sie anderen Pillenmassen zugesetzt. In diesem Falle hat man das

iGewicht in Pillen nur auszuzahlen, statt zu wagen. Die einzelnen Pillen

driicken sich zwar mit der Zeit platt und eckig, docli laufen sie nicht in

•einander und backen nie an die Gefasse. Man bedarf keines Spatels, um sie

’heraus zu nehmen. Um sie wieder rund zu machen, erweicht man sie durch

’Warme und rollt sie dann mit dem Pillenrollscheibchen (Pharm. Techn. l.Aufl.

S. 378, Fig. 298; 2. Aufl. S. 480, Fig. 412) aus.

Extractum Sambuci. Jpodimberertract

iSuccus Sambuci inspissatus. Roob Sambuci. Griitgebicftct Jpofhtnberfaft.

Frische, reife Hollunderfriichte erwarmt man in einem zin-

mernen Kessel im Dampfbade unter bestandigem Umrubren, bis

sie zerplatzt sind, dann werden sie ausgepresst. Den ausgepress-

ten Saft lasst man absetzen, und nachdem er colirt ist, wird er

^um dicken Extract eingedampft. Dann setzt man auf

zwolf Theile des eingedickten, noch warmen Saftes . 12

einen Theil gepulverten ganz weissen Zucker ... \

ibinzu.

Das Extract muss violettbraun, von suss-sauerlichem Geschmack
sein und'mit Wasser eine nur wenig triibe Losung geben.

Yor dem Zusatze des Zuckers muss das Mus etwas steifer sein, als es

'bleiben soil, weil es durch den Zuckerzusatz sichtlich verdiinnt wird. Dies
-ruhrt daher, dass der Zucker nach dem Schmelzen die Fliissigkeit um einen
.Theil seines eigenen Yolums vermebrt. Das gut bereitete Hollundermus hat
eine schone dunkelviolette Farbe. Durch zu langes Kochen und Aul’bewah-
ren verliert es diese Farbe und wird braun.

Extractum Scillae. S)ieev^miebe(ertrncl.

Man bereite es aus Meerzwiebel wie Ratanhaextract.
Es muss ein gelbliches Pulver und die Losung in Wasser etwas

triibe sein.

17 *
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Extractum Seminis Strychni aquosum.

3Bdfriges .ft r dl) en a it ge it extract.

Extractum Nucum vomicarum aquosum.

Niram: Groblich gestossene Krahenaugen, einen
Theil 1

Kochendes Wasser, vier Theile 4

Kochendes Wasser, drei Theile 3

Uebergiesse die Krahenaugen mit der ersten Menge des

heissen Wassers, lasse das Gemisch unter ofterem Umriihren vier-

undzwanzig Stunden stehen und presse aus.

Auf den Riickstand giesse die zweite Menge des kochenden
Wassers und yerfahre wie vorher.

Aus den gemischten, durch Absetzen und Abgiessen geklarten
Fliissigkeiten bereite ein trocknes Extract.

Es sei ein gelbbraunes Pulver, die Auflosung in Wasser von gelb-

licb weisser Farbe und triibe.

Bewahre es vorsichtig auf.

Der Bereitung dieses Extractes muss die Yerkleinerung der Krahenaugen
vorangehen, welches eine nicht ganz leichte Arbeit ist. Im gewohnlichen Zu-
stande sind die Krahenaugen so hart und zugleich so zahe, dass man weder
mit Keule, noch Schneidemesser, noch Stampfmesser das Geringste ausrichtet

Die Krahenaugen zu raspeln, ist eine langweilige und wenig fordernde Arbeit,

die man Niemand zumuthen kann.

Man lege die zu verkleinernden Krahenaugen in den Trockenofen an eine

ziemlich heisse Stelle, wo sich jedoch die Farbe derselben ausserlich nicht

verandert. Es muss ein vollstandiges Austrocknen derselben ohne Rostung
stattfinden. Hack mehreren Tagen untersucht man an einem einzelnen Stiicke,

ob sie unter der Keule in Stiicke zerspringen. Wenn dies stattfindet, so

bringe man sie in kleinen Portionen in einen eisernen Morser und zerstosse

sie darin rasch, unter Y'erhiitung des Heraushiipfens, zu einem groblichen

Pulver, welches man in einer auf einen Tisch geschraubten Kaffeemuhle vol-

lends fein mahlt. Dabei bleibt der haarige Ueberzug der Samen wie ein

Filzgewirre auf der Miihle zum grossten Theile zuriick. Man schlagt durch

ein grobes Pulversieb ab und bringt die auf dem Siebe iibrigbleibenden gro-

beren Stuckchen noch einmal auf die Miihle. In dieser Art verwandelt sich

dieser widerspenstige Samen in ein gleichmassiges und ziemlich feines Pulver.

Es kommt auch Krahenaugenpulver im Handel vor. Kann man sich auf des-

sen Reinheit verlassen, so mochte es wohl zur Bereitung des Extractes, aber

nicht der Tinctur zulassig sein.

Das Extract wird nun aus dem Pulver nach Art des Cascarillenextractes

dargestellt, welches lceine Schwierigkeiten darbietet. Bei einer Bereitung aus

2 Civilpfund Krahenaugen schied sich mir einmal ein fettes Oel, welches etwa

2 Scrupel betrug, ab. Es konnte in keiner Weise mit dem Extracte vermischt

werden und wurde deshalb entfernt, was um so eher zu billigen war, als es

auch in der Receptur bei wiisserigen Losungen nicht aufgenommen werden

konnte.
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Man presse aus leinenen Siicken, die naturlich zu nichts Andcrem ge-

brauoht werden diirfen, tiichtig aus. Das letzte Austrocknen geschieht im
Trockenofen.

Extractum Seminis Strychni spirituosum.

8Beingefflt{je8 Wtyenau&enertract

Extractum Nucum vomicarum spirituosum.

Nimm: Groblich gepulverte Krahenaugen, zwei
Theile . . 2

Rectificirten Weingeist, vier Theile .... 4

Rectificirten Weingeist, drei Theile .... 3

Giesse die erste Menge Weingeist auf die gepulverten Krahen-

augen und lasse achtundvierzig Stunden digeriren, wobei das Ge-

fass zuweilen geschiittelt wird, giesse dann die Flussigkeit ab

und presse den Riickstand gut aus. Giesse dann die zweite

Menge Weingeist auf diesen Riickstand und verfahre wie vorher.

Nachdem die Tincturen vermischt und filtrirt worden sind,

bereite davon ein trocknes Extract.

Es muss ein braunes Pulver, die wassrige Losung muss triibe und
der Geschmack sehr bitter sein.

Es ist vorsichtig aufzubewahren

Ueber die Herstellung des Pulvers der Krahenaugen siehe den vorigen

Artikel. Unter Digeriren kann man eine bis nahe zum Siedepunkte desWein-
geistes gehende Temperatur verstehen, wobei jedoch kein Weingeistverlust

oder Dampfspannung im Innern des Gefasses stattfinden darf.

Aus 28 Unzen selbstgemahlener Krahenaugen erhielt ich durch zwei Aus-

ziige mit 34 und 23 Unzen Spiritus 1 Unze und 2 Scrupel steifes Extract;

eine dritte Digestion mit 20 Unzen Spiritus gab noch 6 Drachmen 2 Scrupel

Extract. Man ersieht daraus, dass die Samen durch zwei und wahrscheinlich

auch durch drei Ausziige noch lange nicht erschopft sind. Da aber mog-
licher Weise die wirksamsten Bestandtheile in den zwei ersten Auszugen ent-

halten sind, so kann es nicht zugelassen werden, von der Yorschrift der

Pharmacopoe abzuweichen. Erst miissen therapeutische Yersuche dieses auf-

klaren und das Resultat dieser Yersuche muss bei Abfassung der Pharmacopoe
beriicksichtigt worden sein.

Extractum Senegae. ©enegaertract.

Es wird aus Senegawurzel wie Colomboextract bereitet.

Es muss ein gelbbraunes Pulver sein und mit Wasser eine triibe

Losung geben.

Die Bereitung macht keine Schwierigkeit. 48 Unzen Wurzel geben lOVa
Unzen Extract. Der Auszug ist sehr schleimig. Das Extract schimmelt leicht.
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Extraction Taraxaci ^owcnjcifynertract.

Es wird aus frischer, fein zerschnittener Lowenzahn’wur-
zel mit Kraut wie Wermuthextract bereitet, ausser dass die

durch das Auszielien erhaltenen und colirten Fliissigkeiten statt

auf zwolf, auf drei Theile eingedampft werden.

Es sei schwarzbraun und gebe mit Wasser eine fast klare Losung.

Die Lowenzahnwurzel soil mit dem Kraute im ersten Friihling gesammelt

und muss erst getrocknet werden, ehe die Bereitung des Extractes in AngrilT

genommen werden darf.

Nach dem Trocknen folgt das Verkleinern. Das Ganze wird im Stampf-

troge recht tiichtig durcbgestampft, damit die Wurzeln ebenfalls etwas zer-

kleinert werden. Die nicht verkleiuerten Stiicke schwellen durcb den Aufguss

wieder an und werden sehr unvollstandig ausgezogen. Wenn man die Wur-
zeln vom Kraute ganz trennen

,
allein trocknen, zerstampfen und ntm durcb

eine Scbrotmiible geben liesse, so wiirden sie nocb vollstandiger erscbopft

werden konnen.

Die Pharmacopoe lasst das Extract durcb siedendbeisse Infusion bereiten.

Icb kann diesem Yerfabren nicbt unbedingt beitreten. Im Sommer 1847 habe

icb eine sebr unangenebme Erfabrung damit gemacbt. 70 Pfund trocknen

Krautes mit der Wurzel wurden in Arbeit genommen und in dem Pressfasse

(Pbarm. Tecbnik 1. Aufi S. 95, Fig. 55; 2. Aufl. S. 112, Fig. 74) mit siedend-

heissem Wasser infun jlirt, und am folgenden Tage noch warm ausgepresst.

Die FHissigkeit war klar und stark gefarbt. Es dauerte aber nicht lange, so

fing Pectin an sicb auszuscheiden
,
und die ganze Fliissigkeit gestand zuletzt

zu einer Gallerte. Yon nun an war Alles nichts als eine Reibe von Unan-

nehmlicbkeiten. Mit vieler Miibe und vielem Yerluste an Zeit und Substanz

brachten wir endlicb das Extract zu Stande. aber aucb mit dem festen Ent-

schlusse, nie mebr beisses Wasser zum Ausziehen anzuwenden. Nicbt jedes-

mal ereignet sicb dieses, allein es kommt doch vor und aucb schon Anderen ist

dies passirt. Es ist vortheilhafter, ein Drittheil des Extractes verloren zu geben,

als sicb mit dem Pectin lierumzuscblagen. Diese schlotterige Substanz setzt

sich nicht ab, lasst sich nicbt pressen. Sie ermtidet zuletzt jede Ausdauer.

Beim kalten Auszuge findet dieses nicht Statt, das Extract ist sebr schon und in

Ausbeute kaum geringer. Icb kann demnach das Ausziehen mit gewolm-
licliem kalten Wasser empfehlen. Die erste Fliissigkeit ist ganz klar, setzt

aber beim Erhitzen im Dampfbade Pflanzeneiweiss ab und muss einmal colirt

werden. Die Fliissigkeiten setzen durcb die Wasserentziebung bis zuletzt Erd-

salze ab. Aus diesem Grunde muss eine einmalige Wiederautlosung stattfinden.

Ohne diese zweite Losung bringt kein Absetzenlassen und Coliren ein glattes

Extract zu Stande. Bei jedem ferneren Abdampfen scbieden sich einmal

grosse Mengen eines hellbraunen Absatzes ab. Sie wurden gesammelt und

untersucbt. Sie wogen iiber ein Pfund im trocknen Zustande. Sie liessen

sich nicht verbrennen, sondern wurden grau und sehmolzen aucb nicht. Sie

wurden geglubt, in Salzsaure gelost und mit Ammoniak gefallt, und blendend-

weisser pbospborsaurer Kallc tiel in dicken Flocken nieder. Es scliien mir

nun nicbt langer wunderbar, woher Ochsen und Kiihe die Substanz zu ibren
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Knochen nehmen, da aus dem Safte der gemeinsten Wiosenblume sich dieser

Korper pfundweise absetzte.

Eine friihere Methode, das Extract durch Auspressen des frischen zerstos-

senen Krautes darzustellen
,

ist wegen ihrer Unergiebigkeit und der anderen

Widerwartigkeiten bei der Bereitung mit Recht ganz aufgegeben worden.

Ueber den Unterschied der Wirksamkeit des von der Friihjahrs- oder

Herbstpflanze bereiteteu Extractes liegen keine Erfahrungen vor. Aus meinen

Kotizen des Laboratoriums tbeile ich folgende Ergebnisse mit. 116 Pfund

friscbe Bad. Taraxaci gaben 15% Pfund trockne, und diese 5 Pfund Extract.

(1849.) 170 Pfund frische Bad. Taraxaci gaben 8% Pfund Extract. (Mai 1850.)

Extractum Trifolii. 2)reiDlattertrnct.

Es wird aus dem Kraut des Dreiblatts wie Wermuthextract
bereitet.

Es muss braunschwarz und die Losung in Wasser braun und klar

sein.

Die Pharmacopoe hat es nicht fiir nothwendig erachtet, den Zusatz fibrini

zum Namen zu setzen, und so noch einmal das Kleeextract aufgetischt, denn
Trifolium ist nicht der Gattungsnamen fur das Dreiblatt, sondern fiir den Klee.

Bei dem Bestreben, langst bekannte und gebrauckliche Namen in wissenschaft-

liche zu verwandeln, wie Nux vomica in Semen Strychni
,

ist es auffallend,

dass man hier nicht folgerichtig die Benennung Extractum Menyanthis an-

genommen hat. Ich wiirde dies fiir ebenso iiberfliissig und falsch halten, als

die Yeranderung bei den Krahenaugen, dagegen einen Zusatz, der einen Doppel-
sinn ausschliesst, und auch seit alten Zeiten gebrauchlich ist, fiir zweckmassig
erachten.

Der Biberklee ist ein sekr lockeres Kraut, und verlangt viel Wasser zum
Einteigen, fast die zehn- bis zwolffacke Menge vom Gewichte des trocknen

Krautes. E« diirite ganz zweckmassig sein, das Steigen des Krautes durch
einen mit Steinen beschwerten kolzernen Deckel zu verhindern. Es wurde
dadurch der erste Auszug kleiner und sekr concentrirt, und der zweite hat
an sich nach starkem Auspressen keine Schwierigkeit mehr.

Fel Tauri. DcljfengaUe.

Fel Tauri depuratmi si-cam: £tocfne gevetnigte O^fcttgalle.

Nimm: Frische Ochsengalle.
Hochst rectificirten Weingeist,vonjedemgleiche

Theile.

Mische beide sorgfaltig, lasse die Mischung eine Zeit lang

stehen und filtrire; aus der Flussigkeit wird der Weingeist durch
Destination im Dampfbade entfernt.

Zu dem Riickstande setze nach und nach unter ofterem
Umrlihren so viel durch Chlorwasserstoffsaure gereinigte
feuchte Thierkohle hinzu, bis eine herausgenommene filtrirte
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kleine Menge der Fliissigkeit nur eine schwach gelbe Farbe hat,

dann filtrire und stelle aus der Fliissigkeit ein trocknes Extract

dar.

Es ist ein gelblich weisses Pulver, welches in Wasser und
hochst rectificirtem Weingeist sicb klar und mit derselben f'arbe

lost, leicht feucht wird und gegliiht einen geringen weissen, alka-

lisch reagirenden Ruckstand hinterlasst.

100 Theile frische Ochsengalle geben ungefahr 7 Theile

trockne Ochsengalle.

Sie ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Friiher wurde die Ochsengalle als Ganzes eingedampft und als Fel Tauri

inspissatum dispensirt. Das Praparat war aber wenig haltbar, wegen des Ge-

haltes an stickstoffhaltigen Korpern. Das vorliegende Praparat ist die Ochsen-

galle, weniger den faulnisserregenden stickstoffhaltigen und den farbenden

Stoffen. Der Gallenfarbestoff ist ein wirkliches Excret des Korpers und nicht

mehr assimilirbar. Er ist die Ursache der Farbung der Excremente, des Blut-

wassers, des Harnes, also ein im Kreislauf nicht mehr verwendbarer Stoff, und
wird deshalb zweckmassig aus dem Gallenpraparate ausgeschieden. Durch die

erste Vermischung mit gleichviel Weingeist Ibsen sich alle Bestandtheile der

Galle mit Ausnahme des Gallenschleimes auf, mit dessen Ausscheidung auch

die fadenziehende Eigenschaft verschwunden ist. Der Gallenfarbstoff wird

nachher durch die mit Salzsaure von phosphorsaurem Kalke befreite Knochen-

oder Thierkohle weggenommen, und das Filtrat zur Trockne eingedampft.

Die Galle reagirt iramer alkalisch und es ist deshalb auch nicht einzu-

sehen, warum man zur Entfarbung nicht gut bereitete Knochenkohle ohne
vorherige Ausziehung des phosphorsauren Kalkes solle verwenden konnen,

denn phosphorsauren Kalk kann eine alkalisch reagirende Fliissigkeit weder
aufnehmen noch zersetzen

;
wohl aber kann eine nicht ganz salzsaurefrei ge-

machte Knochenkohle Gallenfette auf sich niederschlagen
,
und die Reaction

der Galle verandern.

Die grosste Masse der Galle, und diejenige, die derselben ihre charakte-

ristisehen Eigenschaften mittheilt, und die auch im neuen Praparate enthalten

ist, bilden die Natronsalze zweier Sauren, von denen die eine stickstoffhaltig,

aber schwefelfrei, die Ch o 1 s aure, die andere dagegen stickstoff- und schwe-
felhaltig zugleich ist, die Chole'insaure. Letztere ist noch nicht im reinen

Zustande dargestellt worden. Die erste hat die Formel C52 H.13N012 ,
und ihre

Salze sind nach Strecker so zusammengesetzt, dass das Metalloxjrd MO an die

Stelle von 1 At. Wasser tritt, haben also die Formel CB2 l^gNOj^j -|-MO. Uebri-

gens ist die Geschichte der Gallenanalysen eine sehr weitlauiige Sache, die

uns hier nicht naher beschaftigen kann. Zugleich ist sie durch das Vorkom-
men so ahnlich lautender Worte, wie Cholsiiure, Chole'insaure, Cholinsaure,

Cholalsaure, Choloidinsaure ungemein verwirrt, da mehreremal mit demselben
Worte verschiedene Korper gemeint wurden.
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Ferro - Kali tartaricum. SBeittfaureS (Sifcit * $alt.

Globuli Tartciri ferruginosi oder martiati pulverati.

Nimm: Eisenfeile, einen Theil 1

Gepulverten rohen Weinstein, vier Theile . 4

Sie werden gemischt und in einem irdenen Gefasse mit

Wasser zu einem Brei angeriihrt, welchen man unter ofterem

Umrlihren und unter Zugiessen von so viel Wasser, als verdun-

i-stet ist, so lange digerirt, bis eine gleichartige schwarze Masse

daraus geworden ist, und bis ein davon genommener kleiner

Theil in Wasser zum grossten Theil sich lost und damit eine

Lgriinschwarze Fliissigkeit giebt. Dann wil'd die Masse an einem

i
lauwarmen Orte getrocknet und gepulvert.

Es muss ein grobliches, grau-griinliches Pulver sein.

Man muss zu diesem Priiparate eine ziemlich feine, gleiehformige Eisen-

feile anwenden, weil die unaufgeschlossenen Stiickchen in der Masse bleiben,

und keine Losung und Filtration vorgeschrieben ist. Man beschleunigt die

Arbeit bedeutend, wenn man das Gemenge unter Wasserzusatz einige Zeit

I
lang yollauf kocht. Dabei entwickelt sich ein sekr stinkendes 'Wasserstoifgas

t in reichlicher Menge, und es bildet sich ein Oxydulsalz. Dieses nimmt wahrend
des Austrocknens noch mehr Sauerstoff auf, und dadurcb entsteht erst die

eigentlich schwarzgrune Farbe der Losung. Die Salze des Eisenoxydes mit
FPflanzensauren sind sammtlich durch sehr dunkle Farbe ausgezeichnet

; das

essigsaure Eisenoxyd ist dunkelbraunroth, das citronensaure dunkelgranatroth

in schwarz, das weinsaure schwarzgriin. Die vollstandige Oxydation fordert

-sehr lange Zeit und das Priiparat fahrt im halbfertigen Zustande bei 8 bis

10 Pfund Substanz -wohl mehrere Monate im Laboratorium herum. Im
Webrigen bietet die Bereitung keine Schwierigkeit dar. Das Pulver ist nie-

rmals ganz loslich und braucht es auch nicht zu sein.

Der Name Ferro-Kali tartaricum ist wie Natro-Kali tartaricum
,
Stibio-

i iKali tartaricum unlateinisch und falsch gebildet. Im Allgemeinen ist der Text
( der neucn Pharmacopoe viel besser, kurz und biindig, und ohne grammati-
kalische und syntaktische Fehler, wie jener der 6. Auflage, und die Kritik

;
des vorigen Commentars hat hier gute Fruchte getragen. Da die obige Fii-

vgung noch dreimal in der neuen Pharmacopoe vorkommt, so mussen hier die
1 Grunde beigebracht werden, v^arum sie als falsch bezeichnet ist. Dass

;

Wortfugungen, wie die vorliegenden, in den klassischen Schriftstellern des
alten Roms nicht vorkommen, kann nicht als Einwand gelten, denn die we-
nigsten Kunstausdriicke finden sich unter solcher Gewahrleistung. Es fragt

:

sich nur, ist die Fugung im Sinne der Sprache gemacht, und driiclct sie das
aus, was sie ausdriicken soil? Man wird sich natiirlich nach Beispielen um-
sehen und vielleicht die Phrase Graeco-Romanus anfiihren. Gut. Dieses

j

Wort bedeutet einen Romer mit griechischen Manieren, Sitten, Gewohnheiten,
was die Franzosen durch a la grecque ausdriicken wiirden. Es bedeutet nicht,

einen Grieehen und einen Romer zusammen, sondern es ist nur ein Subject

vorhanden, Romanus
,
und Graeco ist gleichsam mit dem ausgelassenen Worte
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viodo ein Adverbium. Vergleichcn vvir nun Ferro-Kali. Das letzte Wort ist

das Subject und der Nominativ. Ist nun das Kali etwas durch das Eisen, aul
eine eisenartige Weise, oder in sonst welcher abhangigen Beziohung von Eisen :

Nein, es bedeutet ganz einfach Eisen und Kali, und es ware ganz gleichbe
deutend, ob man Ferro-Kali oder Kali-Ferrum sagte, was bei Graeco-Ro-
manus nicbt der Fall ist; ein Romano- Graccus ist ein ganz anderes Geschopf
Da also durch den Ablativ die eigenthiimliche adverbialische Beziehung nichl

ausgedriickt werden soil, da die beiden Worte ganz coordinirt sein sollen

was sie durch diese Fiigung gerade nicht werden
,

so ist dieselbe nicht inc

Sinne der lateinischen Sprache, und sie bezeichnet nicht das, was sie be-

zeichnen soli, namlich die ganz einfache Verbindungspartikel et. Sie soil be-

deuten Ferrum et Kali, und weil dies zwei sind, so miisste das Pradicat ir

den Pluralis kommen, also Ferrum et Kali tartarica.

Nun aber bezeichnet Ferrum wieder nicht die Oxydationsstufe des Eisens

und derZweck ist wieder nicht erreicht, aus den Namen die Zusammensetzung

zu erkennen. Es ware also ebenso gut gewesen, man hatte schon langst den

alten Namen Tartarus martiatus gelassen, der ebenl'alls Weinstein und Eisen

bezeichnet, und hatte nicht die iiberflussigen Namenveranderungen gemacht

wie sie durch chalybeatus
,
ferruginosus, ferrosus und ferricus herbeigeiuhr

wurden.

*

Ferrum aceticum solutum. (Sfftgfattre (SifenortyMofung.

Liquor Ferri acetici.

Nimrn: Eeines sch wefelsaures Eisenoxydul, vierzig

Theile 4(

Verdunnte Essigsaure, vierundsechszig
Theile 6^

Oxydire das Eisenoxydul und falle das Eisenoxydhydrat mi

Ammoniaklosung nach der beim Eisenoxydhydrat (
Ferrum hydn

cum) angegebenen Vorschrift, schiitte den Niederschlag auf Lein-

wand, wasche ihn mit destillirtem Wasser sehr gut aus, schlage

ihn dann mit der Leinwand in Fliesspapier, presse ab, und wieder

hole das Einschlagen in Fliesspapier und das Abpressen so oft, bif

das Gewicht des Eisenoxydhydrates ungefahr zweiunddreissi^

Theile betragt. Dann schiitte dasselbe in eine Flasche, giesse die

verdunnte Essigsaure darauf und schiittele so lange, bis nur eint

sehr geringe Menge Eisenoxydhydrat ungelost bleibt. Die Losum

wird dann durch Leinwand colirt und letztere mit so viel destillir

tern Wasser ausgewaschen, bis die Fliissigkeit hunderj; Theil(

betragt.

Sie muss rothbraun sein und ein specifisches Gewicht voi

1,134 bis 1,138 haben; in 100 Theilen enthiilt sie 8 Theile Eisen

Sie ist in gutverschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Die Bereitung dieses Praparats aus reinem Eisenvitriol gegon die friiher
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, aus Eisenckloriir ist als eine Verbesserung zu betrachten, weil man den Eisen-

i vitriol krystallisiren und dadurcli leichter rein darstellen kann. Es ist auch

[ gleichgiiltig, ob das Eisen an Chlor oder an Sckwefelsaure gebunden war,

1 da beide im Yerlauf der Arbeit ausgeschieden werden. Die Oxydation des

Eisenoxyduls geschiekt in der bekannten Art, die unter Fcrrum hydricum

naher besckrieben werden wird. Bei der Fallung des Eisenoxydkydrates ist

zu beackten, dass man die Reindarstellung dieses Korpers moglickst be-

sckleunige und keine Wiirme anwende. Die Pkarmacopoe hat wohl vergessen,

die vollstiindige Abkiihlung der Eisenoxydlosung zu erwahnen, zugleick aber

muss diese Fliissigkeit so weit verdiinnt werden, dass sie durck den Zusatz

des Ammoniaks nicbt gestehe, was sehr leieht geschieht, denn dadurck wird

eine vollstiindige Fallung unmoglich und man kann die alkalische Reaction

der Fliissigkeit mit rothem Lackmuspapier kaum wakrnehmen. Am besten

verfahrt man so, dass man die sckwefelsaure Eisenoxydlosung sogleich in

einen koken steinernen Topf sckiittet und mit destillirtem Wasser, woran ein

Laboratorium mit Dampfapparat immer Tjeberfluss hat, stark verdiinnt; man
bringt die Fliissigkeit durch einen Glasstab in kreisende Bewegung und giesst

das Ammoniak in einem diinnen Strakle nahe an dem Rande ein. So lange

man noch die Fallung erkennen kann, fahrt man mit Zusatz von Ammoniak
fort, wenn es aber zweifelkaft wird, betupft man mit der Spitze des Spatels

ein gerothetes Lackmuspapier und spritzt die Stelle mit destillirtem Wasser

rein. Sobald das Ammoniak vorwaltet, erkennt man dies an einem blauen

rFleclc. Es muss ein sehr deutlicker Flecken entstehen, welcker einen Ueber*

^sckuss von Ammoniak anzeigt, so dass ein basisches Salz sick nicht gebildet

haben kann. Das Eisenoxydhydrat macht die ganze Fliissigkeit dicklich und
?steif, und wenn zu wenig Wasser vorhanden ist, so entstehen innen feste

.'Massen, welcke nicht vollstandig ausgewascken werden konnen. Es ist des-

halb vorzuzieken, ein- oder zweimal zu decantiren, um die Hauptmasse des

-schwefelsauren Ammoniaks zu entfernen und dann erst zum Auswaschen iiber-

zugehen. Hat man den ganzen Niederschlag auf ein starkes und leinenes

Colatorium gebracht, so lasst man erst vollstandig ablaufen, bis das Eisen-

: oxydhydrat eine gewisse Consistenz zeigt, bedeckt dann den Niederscklag mit

einem ganzen Bogen starken Filtrirpapiers, lasst dies anzieken und giesst nun
destillirtes Wasser mit der Vorsicht auf den Rand des Papieres, dass dieses

nicht durchlochert werde. Olme diese Vorkehrung wird bei jedem Aufguss

der Niederscklag aufgewiihlt, die Fliissigkeit fliesst zu rasck und vorzugsweise

in der Mitte durch, und das vollstandige Aussussen fordert mekr Zeit und
c destillirtes Wasser als im andern Falle. Man fullt das reine destillirte Wasser
in dem Colatorium so koch auf, dass der ganze Niederscklag davon bedeckt wird,

und halt das Wasser in dieser liohe, damit auck die Rander des Nieder-
schlags und das Tuck, welches mit in die Presse kommt, ausgewascken werde.
An dem abfliessenden Wasser priift man mit Chlorbaryum, ob noch Schwefel-
saure vorhanden sei, und siisst so lange aus, bis diese Priifung nicht mekr
anschlagt. Das vollstandige Auswaschen ist durchaus nothwendig, weil die

kleinsten Reste von schwefelsaurem Ammoniak das Priiparat zur Selbstent-
mischung geneigt machen. Es verwundere sick also Niemand, dass ihm der
Liquor ferri acetici umgeschlagen sei, der nicht die letzte Spur Sckwefelsaure

I

nach Anzeige der Barytreaction entfernt 'hat. Es folgt nun das Auspressen.
1 Um dies zu ermoglichen, fasse man die vier Zipfel des Seihetuchs vorsichtig

zusammen, ziehe dicht iiber dem Niederschlag, so dass alle Rander des Tuches

j

dariiber sind, einen starken ldsbaren Schlupf zusammen, und hange das Co-
1 latorium frei auf. Es lauft noch viel Wasser aus, und dies kann durck
•Schlagen an den Strick nock vermehrt werden. Erst wenn es auf diesem
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Wege niehts mehr verliert, bringe man den Sack in die Presse und ziel

diese nur sehr langsam zu, damit das Wasser Zeit babe, vollstandig abzulaufe

Zuletzt presst man so stark es die Presse zulasst aus. Das von der Pharm:
copoe vorgeschriebene Einwickeln in Fliesspapier hat wenigstens bei de;

ersten Pressen, wo noch das Wasser in Stromen abliiuft, keinen Sinn. Fii

zweitemal thut es den Dienst einer fernern Entwasserung, obgleich, es auc
iiberfliissig ist.

Wie man das Gewicht des Niederschlags in dem nassen Colatorium un
mit dem umgeschlagenen Papiere bestimmen konne, leuchtet nicht recht eii

Im Uebrigen geschieht die Losung wie im Text beschrieben ist.

Das in dieser Art bereitete Praparat ist sehr dauerhaft. Man hat sic

unendliche Miihe gegeben, ein haltbares Product zu erzielen, und alle Fallungi

mittel, ausser dem Ammoniak, dazu in Vorschlag gebracht. Aetzkali, einfac

und doppelt kohlensaures Natron und Kali sind empfohlen worden. Die fiinft

Auflage der preussischen Pharmacopoe hatte Aetzkali vorgeschrieben. Dabt

ereignete es sich haufig, dass, wegn das Praparat eine Zeit lang gestande

hatte, sich alles Eisenoxyd absetzte, oder die Masse gallertartig gestand. Die

riilirte immer von einem Riickhalt an feuerbestandigem Alkali her. Besonder

wurde die Zersetzung durch Warme befordert.

In der Pharmacojooea universalis babe ich Aetzammoniak ausschliesslicl

empfohlen, und diese Methode hat in der neuen Pharmacopoe Platz gegrilfen

Das so bereitete Praparat hat sich niemals zersetzt. Es wird weder in ver

diinntem, noch concentrirtem Zustande durch Kochen zersetzt. Fiigt mai

aber nur eine Kleinigkeit von essigsaurem Kali hinzu, so triibt sich die Fliis

sigkeit augenblicklich und alles Eisenoxyd scheidet sich vollstandig ab. Di«

Fliissigkeit erscheint nach dem Filtriren bei geniigender Menge des essigsaurer

Kalis ganz farblos. Tropfelt man eine Losung von essigsaurem Kali in eim

verdunnte Losung von essigsaurem Eisenoxyd, so findet in der Kalte keim
Wirkung Statt. Erhitzt man in einem Glasrohrchen, so Bemerkt man di<

Triibung entstehen, wenn die Fliissigkeit eben ins Kochen gerathen will

Jede Dampfblase, die aufsteigt, erzeugt eine dicke Flocke von Eisenoxyd

Nach kurzem Kochen ist alles Eisenoxyd gefallt. Was die Hitze rasch be

wirkt, geschieht durch langere Zeit bei niedriger Temperatur. Der Riickhal

des Eisenoxyds an feuerbestandigem Alkali, selbst im essigsauren Zustande

brachte jedesmal diese Wirkung hervor- Die Beobachtungen dariiber warer

so schwankend
,

weil das Auswaschen so sehr ungleich geschah. Das Eisen

oxyd ist eine so lockere schlammige Masse, dass, wenn es auf einem Cola-

torium liegt, nach tagelangem Auswaschen immer noch unberiihrte salzige

Stellen im Innern sich befinden konnen.

Die Erklarung des Vorganges ist folgender. Das schwefelsaure Plisenoxyc

wird durch das Ammoniak zersetzt: Eisenoxyd fallt nieder uud schwefelsaures

Ammoniak bleibt in Losung und wird ausgewasehen. Das gut ausgewaschene

und durch Pressen moglichst vom Wasser befreite Eisenoxyd lost sich in dei

Essigsaure zu einer braunrothen Fliissigkeit, welche durch Filtration von dem

ungelosten Eisenoxyd getrennt wird. Wenn das Praparat sehr rein ist, sc

lasst es sich bei gelinder Warme vollstandig auf Porcellantellern eintrockuen,

ohne seine Loslichkeit zu verlieren. Auch ist dieses eingetrocknete Ferruin

aceticurn siccuvi vielfach in neuerer Zeit als Arzneimittel angewendet worden
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H
%

Ferrum chloratum soluturn. (Sifcnd)lortir(o[uncj.

Liquor Ferri muriatici oxydulati. Liquor Chloreti ferrosi.

Nimrn: Eisendraht, einhundertundzehn Theile . . Ill)

C h 1 o rw a s s e r s t o f fs a u r e
,
f ii n fk u n d e r t u n d -

zwanzig Tlieile 520

Cklorwasserstoffsiiure, einen Tbeil .... 1

Giesse die fimfhmidertundzwanzig Theile ChlorwasserstofF

saure in einen hinlanglich geraumigen Kolben und schiitte den

Eisendraht nach und nach liinein. Lasse den Kolben, wenn die

Entwickliing des Gases fast beendet ist, im Dampfbade einige

'Stunden stehen, schiittle zuweilen um, trenne dann die Fliissig-

^eit vom ungelosten Eisen durch beschleunigte Filtration und

/ersetze sie, nachdem der eine Theil Cklorwasserstofl'saure hinzu-

gesetzt worden ist, mit so viel Wasser, dass das Gewicht dersel-

Den 1000 Theile betragt.

Die Eisenchlorurflussigkeit enthalt 10 Procent Eisen, und ikr

ppedfisches Gewicht muss 1,226 bis 1,230 betragen.

Sie muss klar und grunlicli gefarbt sein.

Sie ist in gut verscblossenen kleinen Gefassen aufzubewabren

.

In der Pharmacopoe stebt, das Ganze solle auf 100 Tbeile verdunnt wer-
len

,
was wobl nur ein Druckfebler ist, statt 1000. Dieser Ilruckfehler ist

:iuch in die deutsche Uebersetzung des Herrn Hofratbs Volcker iiberg'e-

gangen. Die 110 Tbeile Eisen mit dem darin entbaltenen Koklenstoff und
deinen ungelosten Resten konnen auf 1000 Tbeile verdunnt eine zehnpro-
centige Losung ergeben.

Man wablt zur Darstellung dieses Praparates einen Kolben, in welcken
man die Ingredienzien kineinbringt. Nacbdem die freiwillige Einwirkung
aufgehort hat, erhitzt man die Masse nocb eine Zeitlang im Dampfbade, um
alle freie Saure zu sattigen, dann filtrirt man rasch in die Gefasse, worm das
’Praparat aufbewabrt wrerden soli. Diese mussen vorher gnt ausgewablt und
mit gut schliessenden Stopseln versehen sein.

Es ist fast zweckmassiger, bier Korkstopfen anzuwenden, da diese im
Allgemeinen besser schliessen als Glasstopfen. Wenn das Praparat nur Chlorur
enthalten soli, so kann man folgenden leichten Handgriff anwenden. In die

Flasche, welcbe das ganze Filtrat fassen kann, bringe man die vorgescbriebene
'Menge reiner Salzsaure und fulle jetzt die ganze Flasche mit kohlen-
saurem Gas, welches man durch eine fast auf den Boden reichende Glasrobre
aus einem kleinen Glaschen

,
mittelst Salzsaure und Kreide entwickelt, binein-

streichen lasst. Die kleineren Flaschen fullt man ebenso und stellt sie ver-
;8topft hin. Nun filtrirt man rasch in das grossere Gefass, mischt durch

r Schiitteln mit der Saure und vertheilt sogleich in die kleineren Glaschen;
diese fiiilt man volikommen an und bewahrt sie horizontal liegend.
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Der Yorgang bei dieser Arbeit ist folgender. Die Salzsaure beeteht aus

Chlor und Wasserstoff. Das Eisen hat eine grossere Yerwandtschaft zurn Chlor

als der Wasserstoff; es tritt deshalb an dessen Stelle, indem dieser als Gas-
in Freiheit gesetzt. wird. Die neue Verbindung, Eisenchloriir

,
ist ein Haloid-

j

salz, weil das Eisen basisehere Eigenschaften als der Wasserstoff besitzt. Dasj

Eisenchloriir bildet eine hellgriine Losung wie Eisenvitriol
,

krystallisirt in .

griinblauen Krystallen und geht durch Erliitzen in ein wasserleeres und farb-

loses Pulver iiber. Es besteht aus 1 At. Eisen (28) und 1 At. Chlor (35,4), .

hat also das Atomgewicht 63,4. Es zieht leicht Sauerstoff aus der Luft an,

besonders wenn es feucht ist. Der kleine Zu6atz von Salzsaure, welchen die

Pharmacopoe vorschreibt, soil die Oxydation verhindern
,
wenigstens wird sie s

dadurch weniger siehtbar, indem sich nun kein Oxyd ausscheidet, sondern

als Chlorid aufgelost bleibt.

Ferrum hydricum. ©ifenorijbfytybrat.

Ferrum oxydatum fuscum. Hydras ferricus.

Statt Ferrum carbonicum.

.

Nimm: Sch wefelsaures Eisenoxydul 16

Destillirtes Wasser, von jedem sechszehn
Theile 16

* Reine Schwefelsaure, drei Theile 3

Salpetersaure, sechs Theile 6

Ammoniaklosung, zweiunddreissig Theile . 32

Destillirte^ Wasser, vierundsechszig Theile 64

Mische die Schwefelsaure mit der ersten Menge Wasser, lose

in dem Gemiscli das schwefelsaure Eisenoxydul auf und setze zur

kochenden Losung die Salpetersaure in der vorgeschriebenen

Menge oder so viel hinzu, dass kein Eisenoxydul mehr vorhanden

ist, welches man claran erkennt, dass eine herausgenommene

Probe die Losung des ubermangansauren Kalis nicht mehr ent-

farbt. Setze zur Losung so viel Wasser hinzu
,
dass die Fliissig-

keit flinfundsiebenzig Theile betragt, giesse sie dann unter

fortdauerndem Umriihren in die vorlier mit der zweiten Menge
Wasser gemischte Ammoniaklosung. Reagirt die Fliissigkeit nach

dem Fallen nicht alkalisch, so setze noch ein wenig Ammoniak-i

losung hinzu. Den Niederschlag bringe auf ein Filtrum, wasche

ihn zuerst mit gemeinem, dann destillirtem Wasser aus,

presse ab und ti'ockne ihn bei gelinder Warme.
Es muss ein sehr femes, rothbraunes Pulver sein, welches,

mit Chlorwasserstoffsaure libergossen eine klare Losung von

Eisenchlorid giebt, die durch Chlorbaryum nur schwach getriibt

werden darf.

Es ist in einem gut versclilossenen Gefasse aufzubewahren.
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Die Pharmacopoe hat das Eisenoxydhydrat an die Stelle des kohlensauren

Eisenoxyduls gesetzt, welches sich einen bedeutenden Ruf erworben hatte

und vielfach angewendet wurde. Das kohlcnsaure Eisenoxydul ist ein sehr

leicht assimilirbares Eisenpraparat, und wenn es auch nicht absolut haltbar

•ist, so ist es doch selbst nach vollstiindiger Zersetzung noch ebenso gut, wie

das Eisenoxydhydrat. Da nun ausserdem die Praxis Mittel gefunden hatte,

den Kohlensauregehalt dauernd haften zu machen, so war kein Grund zu

dieser Veranderung vorhanden. Es wiederholt sich dieselbe Erscheinung

mehreremal, dass die Pharmacopoe, nachdem sie in mehreren Auflagen auf ver-

-schiedenen Wegen gegen einen Fehler eines Arzneimittels gekampft hat, auf

einmal ihre Gesinnung andert und den Fehler fiir eine Tugeud erklart.

Die obige Bereitungsweise ist im Uebrigen zweckmassig. Der geloste

iEisenvitriol wird durch die Salpetersaure in ein Eisenoxydsalz verwandelt.

Da das Eisenoxyd melir Saure zu seiner Verbindung aufnimmt, als das Eisen-

oxydul, so ist die nothige Menge Schwefelsaure vorher zugesetzt worden.

.Zwei Atome Eisenoxydul nehmen noch 1 At. Sauerstoff auf, und deswegen

muss auch die zugesetzte Saure halb so viel betragen, als schon im Eisenvitriol

enthalten ist. 139 Eisenvitriol enthalten 40 Schwefelsaure, es mussen also noch

.20 Schwefelsaure zugesetzt werden, oder zu 16 Eisenvitriol 2,3 Schwefelsaure.

Die Pharmacopoe nimmt 3 Theile, was jedenfalls zuviel ist, und 2ya Theile

.geniigen vollkommen. Das Schlimmste, was von einem Mangel an Schwefel-

-saure entstehen konnte, ware, dass sich ein Theil Eisenoxydhydrat ausschiede,

was doch nachher alle gefallt wird. Die Fliissigkeit wird in einer sehr ge-

:raumigen Porcellanschale zum Kochen erhitzt. Dass sie vollstandig koche,

ist nicht nothwendig. Man kann selbst die Erhitzung auf dem Dampfbade
vornehmen. Beim Zusatze der Salpetersaure nimmt sie eine dunkel oliven-

.griine, fast schwarze Farbe an, indem das noch nicht oxydirte Eisenoxydul

.das ausgesckiedene Stickoxydgas bindet. Die Zersetzung geschieht nach dem
•Schema

Fe6 06 + N05 = Fee 0 9 + N0 2 .

1 Atom Salpetersaure oxydirt 6 At. Eisenoxydul zu 3 At. Eisenoxyd und 1

Atom Stickoxydgas wird frei. Dies wird nun anfanglich festgehalten und
1

bedingt die tiefe Farbung. Im Verkaltniss aber als das Eisenoxydul durch

: ferneren Salpetersaurezusatz verschwindet, reisst es sick los und entweicht.

Setzt man die Salpetersaure nur einigermaassen rasch zu, so steigt die Masse

auf und lauft leicht fiber. Deswegen ist eine sehr weite Schale und zuletzt

; sehr langsames Zusetzen der Salpetersaure empfohlen. Oft findet die Zer-

setzung ganz plotzlich statt, ohne dass man eben Salpetersaure zugesetzt hat.

Salpetersaure und Eisenoxydul haben dann neben einander bestanden, und
plotzlich, vielleicht durch zunehmende Warme, geht die Wechselwirkung wie

durch Ansteckung durch die ganze Masse. Die Fliissigkeit verandert dann
ihre dunkle Farbe in die helle des schwefelsauren Eisenoxyds. Wenn dies

eingetreten ist, so ist jedenfalls alles Eisenoxydul zerstort, und die Priifung

mit Chamaleon ganz tiberfliissig. Sie ist aber auch nicht einmal vollkommen
sicher, derm die niedern Oxydationsstufen des Stickstoffs zerstoren das iiber-

mangansaure Kali, wie Eisenoxydul. Als Prufungsmittel hatte hier eine

Losung von Kaliumeisencyanid vorgeschrieben werden mussen. Man bereitet sie

ex tenq>ore auf einem Porcellanteller aus einigen Stuckchen des Salzes mit weni-

genTropfen Wasser. Wenn diese Losung mit der Probe nicht melir blau wird,

so ist der gepriifte Stoff frei von Eisenoxydul. Die Fallung mit Ammoniak kann
in der vorgeschriebenen Weise geschehen, in der Kalte, und das Aussiissen

ebenfalls mit nicht erwarmtem Wasser vorgenommen werden. Das Decken
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mit Filtrirpapier ist hier nicht zu empfehlen, weil man es nack dem Pressen
nicht mekr entfernen kann. Das Austrocknen soil aber nicht bei gelinder

Warme, sonder’n bei gewohnlicher Temperatur geschehen. Das Eisenoxyd-
liydrat verliert sein Waseer nur zu leicht, selbst unter Wasser, und man darf

deshalb die Bedingungen nicht selbst herbeirufen, welche das Austreten des

Wassers veranlassen. Man hat diese Erfahrung bei der Aufbewahrung des

Ferrurn hydricum in aqua gemacht, wo das ausgeschiedene Eisenoxydhydrat
mit der Zeit unter Voranderung der Farbe in wasserleeres Eisenoxyd iiber-

gegangen war. Dieses nahm die arsenige Saure unmittelbar nicht mehr auf,

hatte also an chemischer Verbindungsfahigkeit verloreu, was offenbar auch

einen Yerlust an medicinischen Kraften anzeigt. Es ist demnach das Ferrurn <

hydricum der neuern Pkarmacopoe als Arzneimittel dem alten Ferrurn car-

bonicum nicht gleichzustellen. Die Bereitung dieses Arzneimittels
,
was nun

allerdings fiir den Apotheker lcein praktisches Interesse mehr hat, ist in der

vorigen Auflage des Commentars (I, S. 394) genau beschrieben.

F
't

Ferrurn hydricum in Aqua. @ifcnon)M)t)bvat in s
IBaffer.

|t:

Nimm: Eisenchloridlosung, dreissig Theile . ... 30 si

Wasser, zweikundertdreiundsechszig Theile 263 s

Gebrannte Magnesia, sieben Theile .... 7

Giesse die Halfte des Wassers in eine hinreichend grosse
;

Flasche, setze die Eisenchloridlosung hinzu, dann die gebrannte

Magnesia, welche mit der anderen Halfte des Wassers angerieben

ist, und schiittele sehr sorgfaltig und anhaltend um, bis sich ein

gleichmassiger diinner Brei gebildefc hat.

Es wird nur fiir die Dispensation bereitet.

Die gebrannte Magnesia zersetzt einfach das Eisenchlorid und scheidet

Eisenoxydhydrat ab, und Chlormagnesium bleibt in Losung. Aus der in dem
vorigen Artikel erwalmten Zersetzbarkeit des Eisenoxydhydrates ist die Vor-

schrift ausgegangen, das Praparat nicht vorratkig zu halten, sondern nur ex

tempore zubereiten. Zu diesem Zwecke ist aber die Vorschril't so unpraktisch

als moglich abgefasst. Da der Apotheker noch das alte Medicinalgewickt ge-

braucht, das neue Grammgewicht aber einstweilen immer in der Luft schwebt,

so habeu alle Vorschriften eine sehr unhandliche und unpraktisohe Gestalt

angenoramen. Wie soil man 2G3 Theile mit Unzen, Drachmen und Scrupeln

auswagen? Das-wird eine heillose Rechnerei. Dies hatte abei; nichts zu sagen

bei einem Mittel, was vorrathlg gehalten wird und mit Musse bereitet werden

kann. Das vorliegende Mittel soli aber sogleich bereitet werden, wird sturmisch

verlangt, da es das bekannte Gegenmittel gegen Arsenik ist, und nun geht

die Rechnerei an.

Die Vorsckrift zu obigem Mittel miisste eine ganz einfache Form habeu

und etwa auf eine Dosis von 4 Unzen, die gewohnlich als Gegengift genommen
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,vird, berechnet sein. Nimmt man einen Theil als 1 Drachma an, so stellfc

,ich das Ganze mit Beibehaltung der Yerhaltnisse anniihernd so:

Eisenchloridlosung . . 3 Theile oder Drachmen.

Gebrannte Magnesia . .
s
/4 Theil „ .,

Das Ganze ergiinzt zu . 32 Theilen.

Ferrum oxydulatum. lacticum. Sftilcfyfaures (Sifcnorpbul.

Es ist krystallimscli, von weisslicher Farbe und luftbestandig;

?s lost sicb in acktundvierzig Theilen kalten Wassers.

Die Milchsaure hat die Zusammensetzung C12 H10 Olo -j- 2 HO and ist

dso, bis auf den Wassergehalt, mit Starkemehl und Gummi isomer zusammen-

.gcsetzt. Sie entsteht aus Milchzucker und Traubenzucker durch die Wirkung

iines eigenen Fermentes, welches am leichtesten aus weissem Ease durch

Aiegen an derLuft entsteht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Pasteur’s An-
;icht die richtige ist, dass bei jeder Art Gahrung und Entmischung sich in

.gleicher Weise ein Ferment bildet, wie bei der Weingahrung. Bei dieser

etzten ist es ausgemacht
,
dass Alkoholbildung nicht stattfindet ohne vorher-

.gegangene Bildung von Hefenzellen, durch deren Abgang der Alkohol erst

sntsteht. Naturlich kommen die Keime zu dieser Bildung aus der Luft hin-

:uu. Ist die Milchsauregahrung einmal eingeleitet, so ist es gut, den Lui’tzutritt

Vbzuhalten, weil sonst fremde Vegetationen hinzukommen und dem Yorgang
,‘inen andern Verlauf geben. Entwickelt sich das Milchsaureferment wahrend
dieser Entmischung allein, so schreitet die Milchsaurebildung ebenso rasch

vie die Alkoholbildung vor sich. Setzt man derselben eiweisshaltigen Zucker-
osung statt Milchsaureferment Bierhefe hinzu, so entsteht die weingeistige

•lahrung in derselben Fliissigkeit.
'

Es sind dies die allgemeinen bei der Erzeugung der Milchsaure maass-
gebenden Ansichten. Zur wirklichen Ausfiihrung besitzen wir die besten Vor-
:chriften. Bensch*) hat mit vollkommenem Erfolge die Darstellung des
milchsauren Kalkes in der folgenden Art ausgefiihrt.

6 Pfund ftohrzucker, y2 Unze Weinsaure werden in 26 Pfund siedenden
Yassers gelost und einige Tage bei Seite gestellt. Hierdurch wird der Rohr-
:ucker in Traubenzucker verwandelt.

Darauf werden zwei stinkende alte, sogenannte Handkase von circa 4 Un-
;en, welche man in 8 Pfund abgerahmter, geronnener saurer Milch vertheilt
iat, und drei Pfund Schlammkreide hinzugefiigt und an einen warmen Ort
'esteUt, so dass die Temperatur der Fliissigkeit 30 bis 35° C. betragt. Die
>Ias3e wird taglich mehreremal umgeriihrt und nach 8 bis 10 Tagen erstarrt
ie zu einem steifen Brei von milchsaurem Kalk. Diesem setzt man 20 Pfund
iedendes Wasser und y2 Unze Aetzkalk zu, kocht eine halbe Stunde und
iltrirt rasch durch einen Spitzbeutel. Das Filtrat dampft man zur Syrups-
licke ein

,
stellt es vier Tage bei Seite

,
nach welcher Zeit der milchsaure

falk kornig krystallinisch abgeschieden ist. Er wird ausgepresst, dann mit
deinen Mengen kalten Wassers angemacht und so mehreremal ausgepresst.
len moglichst gut ausgepressten milchsauren Kalk lost man in seiuem dop-

:
^elten Gewichte kochenden Wassers und fiigt der Losung auf je 1 Pfund ge-

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. LXI, S. 175.

Mohr, ComraeDtar.
18
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pressten milchsauren Kalk 3y2 Unzen Schwefelsaure zu, welclie zuvor mil

clem gleicken Gewichte Wasser verdiirmt worden ist. Die heisse Fliissigkei

filtrirt man sogleicli durch einen Spitzbeutel vom Gyps ab, setzt ihi

reine Eisenfeile zu und lasst sie damit langere Zeit stehen
,
wodurch sich die

Eisenfeile in griinlich weisses, milchsaures Eisenoxydul verwandelt. Nachden

keine Zunahme mehr stattfindet, giesst man die Fliissigkeit ab, lost das milch

sauro Eisenoxydul in moglichst wenig Wasser unter Erwarmen, filtrirt unc

lasst lcrystallisiren. Oder man bereitet sich weisses kohlensaures Eisenoxydul

indem man 11 Unzen lcrystallisirtes kohlensaures Natron in einer geniigen

den Menge Wasser in einem gusseisernen Grapen zum Kochen bringt unc

allmalig 10 Unzen krystallisirten Eisenvitriol hinzusetzt. Es scheidet sic)

weisses kohlensaures Eisenoxydul ab, welches einige Zeit gekocht wird. Nui

lasst man absetzen
,

zieht mit einem Heber die uberstehende Fliissigkeit al

und giesst wieder heisses Wasser hinzu. In dieser Art wird der weisse Nie

derschlag ausgesiisst, ohne dass er die Lult beriihrt. Wenn er das letzte Ma
abgesiisst ist, so giesst man die ausgeschiedene Milchsaure hinzu, erwarm

noch bis zum vollstandigen Losen, colirt und lasst erkalten. Das milchsaure

Eisenoxydul schiesst nun in harten Ivrusten an
,

welclie auf einem Trichte:

gesammelt und am besten mit einer Centrifugalmaschine entwassert und dam
getrocknet werden.

Die meisten Vorschriften empfehlen das Gemenge von Zucker, Ease unc

saurer Milch sogleich mit Eisenfeile zu versetzen, um die Bildung von milch

saurem Eisenoxydul einzuleiten. Wegen der Cohasion des Eisens dauer

diese Bildung viel langer und die Masse behalt leicht einen widerlichen Ease

geruch. Bei der Ausziehung des reinen Salzes aus dem Reste der Feilspam

hat man eine starke Yerdiinnung zu vermeiden, weil die Fliissigkeit bein

Eindampfen Sauerstoff aufnimmt und milchsaures Eisenoxyd bildet, welche

viel loslicher ist und jedenfalls nicht die geforderte Farbe des reinen Oxydul

salzes hat. Thirault*) rath deshalb immer mit der Bildung des milchsaurei

Ealkes zu beginnen. Er giebt ebenfalls der Ausscheidung der Milchsaur

durch Schwefelsaure den Vorzug, insbesondere vor der directen Zersetzung

mit einem Eisenoxydulsalz
,
wozu er Eisenvitriol wahlte. Dies ist allerding

lcein passendes Salz, weil sich dabei Gyps bildet, dessen Auswaschen eim

verdiinnte Losung geben muss. Wenn man dagegen eine frisch bereitete con

centrirte Eisenchloriirlosung und eine ebenfalls concentrirte Losung voi

milchsaurem Ealk anwendet, so entsteht Chlorcalcium
,

welches sich samm
dem iiberschussigen Eisenchloriir mit Weingeist. leicht auswaschen lasst, unc

nach dessen Entfernung die Abtrocknung des Weingeistes ebenfalls sehr rascl

und leicht geschieht.

Uebrigens ist das milchsaure Eisenoxydul ebenfalls nur eiu Modeartike

und die Ansicht, dass es assimilirbarer als andere Eisenoxydulsalze sei, durcl

nichts bewiesen. Die Menge des Eisens, welches aus Arzneiformen in dei

Korper iibergeht, ist iiberhaupt sehr klein, und bei den grossen Dosen de

gewohnlichen Verschreibungslehre geht das Meiste auf den ersten Wegen al

Schweleleisen sogleich ab. Man ersieht dies auch aus der giiustigen Wirkunj
der sogenannten Stahlwasser (Pyrmont, Schwalbach), welche im Verhaltnis

zu einem Recepte nur sehr kleine Mengen Eisen enthalten, und dennoch seh

sicher wirken. Nicht das eingenommene
,

sondern das aufgenommene wirkl

*) Journal de Pliann. et de Chini. XXIII, 198.
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Ferrum pulveratum. (Stfcit.

Limatura Martis praeparata.

Es muss ein sehi* feines, aschgraues, schweres, von Kupfer

freies Pulver sein; mit Chlorwasserstoffsaure iibergossen, darf es

kein Schwefelwasserstoffgas entwickeln.

Bewahre es in gut versehlossenen Gefassen auf.

Die Bereitung dieses Praparates, welche dem Apotheker erlassen ist, ist

nicht leicht. Zuerst muss man eine sehr reine Eisenfeile kaben, die aus einem

moglickst weichen Stabeisen, mit einer neuen Feile, aui einem mit steifem

.Papier umgebenen Schraubstocke hergestellt ist. Die gewoknliche Eisenfeile

der Werkstatten ist nur selten zu diesem Zwecke zu verwenden, weil man
. nicht sicher sein kann, dass nicht andere Metalle darin stecken. Diese Eisen-

feile wird in einem reinen eisernen Morser, der vorher etwas erwarmt ist,

igestossen und durch ein sehr feines Sieb das Feinste abgesondert. Schoner

wird das Praparat, wenn es durch Reiben mit einem sehr starken Druclc her-

.gestellt wird, wozu im pharmaceutischen Laboratorium keine Vorrichtungen

vorhanden sind. Eine dieses Praparat liefernde Miikle ist in Canstadt’s
Jahresbericht 1854, S. 104 beschrieben.

Da das reinste Stabeisen immer kleine Mengen Kohle enthalt, so ent-

wickelt dasselbe beim Auflosen in Sauren, und also auch im Magen, ein nach

•Kohlenwasserstoff riechendes Wasserstoffgas, welches unangenehm aufstosst.

Man hat deshalb das kohlenfreie Eisen durch Reduction von Eisenoxyd mit-

telst Wasserstoffgas hergestellt und das sogenannte Ferrum reductum ein-

:gefuhrt, welches ubrigens auch schon seines Preises wegen nicht an die Stelle

des obigen Praparates treten kann. Es eignet sick nicht jedes Eisenoxyd zu

dieser Bereitung, sondern nur dasjenige, welches schon vorher ein fein kry-

•stallinisches Gefuge hat. Am besten wird das nach Prof. A. Yog el’s Angabe
bereitete Jdeesaure Eisenoxydul verwendet. Wenn man Kleesaure oder ein

ikleesaures Salz mit einem Eisenoxydulsalze in concentrirte Ldsung zusammen-
bringt, so scheidet sich gelbes kleesaures Eisenoxydul ab, welches sich leicht

auswaschen und rein darstellen lasst. Dieses Salz zersetzt sich in der Ilitze,

wenn kein Sauerstoff zutreten kann, in metallisches Eisen und Kohlensaure

:

FeO 4- C2 03 = Fe + 2COa .

An der Luft verbrennt es aber zu vollstandig reinem Eisenoxyd. Es ist

nun nicht nothwendig, erst das Eisen ganz zu oxydiren und es dann mit Auf-
- wand von viel Wasserstoff wieder zu reduciren

,
sondern man kann das

j trockne Salz ohne Weiteres in einem gut geschlossenen gusseisernen Gefasse
• in lebhafter Rothgliihhitze ausgliihen. Dazu eignet sich eine Flasche, worin
man gewohnlich Sauerstoffgas aus Braunstein zu bereiten pilegt. Das voll-

• kommen getrocknete Salz wird eingefiillt, die Flasche mit Pfropf von Speck-
stein, in weichen ein feines Loch gebohrt ist, geschlossen und zwischen Koh-

"
ten ausgegluht; dann nimmt man die gliihende Flasche keraus und verbindet

l ' mit der Oeffnung im Specksteinpfropf eine Wasserstoffgasentwickelung, die

?anz schvs'ach sein kann, damit das nock gliihende Eisen in einer Atmosphare
yon Wasserstoffgas erkalte. Das Wasserstoffgas muss mit Schwefelsaure oder
Jhlorcalcium getrocknet sein und wird am besten aus einer sich selbst regu-
irenden Entwickelungsflasche, nach Art der Zundlampen, entnommen. Man

18 *
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lasse das Ganze bis zum folgenden Tage steben
,
damit vollstandige Erkal-

tung eintrete. Das reducirte Eisen ist ein sehr pyrophorischer Korper
,
wel-

cher, wenn er noch warm an die Luft kommt, sicb entzundet und dann zu
rothem Eisenoxyd verbrennt. Dasselbe findet auch nach dem Erkalten statt,

wenn das Eisen nicht bis zum Gliilien erhitzt war. Hierdureh nimmt es eine

dichtere Consistenz an und widersteht dem atmospharischen Sauerstaff. Es
stellt ein matt schwarzes, stark abfarbendes Pulver dar. Es lasst sich mit

einer gluhenden Kohle, dem glimmenden Ende eines Streichhblzchens ent-

ziinden und verbrennt mit dunkler Rotkgluth zu rotbem Eisenoxyd. Im
Magen lost es sich zu einem Eisen oxydulsalz.

Zangerle*) hat ein etwas abweichendes Verfahren beschrieben, welches

darin besteht, dass man das kleesaure Eisenoxydul mit getrocknetem Blut-

laugensalz und kohlensaurem Kali mischt und in einem Tiegel einschmilzt,

und die geschmolzene Masse so lange mit destillirtem Wasser auswascht, bis

das ablaufende Silberlosung nicht mehr triibt. Das Product betragt dieHalfte

mehr, als aus reinem kleesauren Eisenoxydul, weil der Eisengehalt des Blut-

laugensalzes hinzukommt; dagegen ist dieses selbst im Preise hoch stehend

und die Gliihoperation und Auswaschung kommt noch dazu, abgesehen davon,

dass eine mogliche Verunreinigung mit Cyankalium doch naher liegt, als bei

der anderen Bereitungsweise. Dass sich das nasse Eisen so ohne weitere

Oxydation leicht trocknen soli, ist nicht angegeben.

Ferrum sesquichloratum solutum. (Sifend)(ovtMofunq.

Liquor Ferri sesquichlorati. Liquor Ferri muriatici oxydati.

Liquor Chloreti ferrici.

Nimm: Eisendraht, sechszehn Theile 16

Chlorwasserstoffsaure, achtundsiebenzig
und einen halben Tbeil 78y2

Giesse die Chlorwasserstoffsaure in einen hinlanglich gerau-i

migen Kolben und schiitte den Eisendrabt nach und nacb binein.

Lasse den Kolben, wenn die Einwirkung fast beendet- ist, im:

Dampfbade einige Stunden steben, indem zuweilen umgescbut-

telt wird, und trenne dann die Flussigkeit vom ungelosten Eisen

durcb Filtration.

Setze zu der Auflosung so viel destillirtes Wasser liinzu,

;

dass das Qewicht des Ganzen dreibundert Tbeile betragt und
leite so lange Chlor aus dem bei der Chlorlosung beschriebenem

Apparate binein, bis das Eisencblorur vollstiindig in Eisencblorid

verwandelt ist, welches dadurcli zu erkennen ist, dass eine her-

ausgenommene Probe der Eisenlosung eine Auflosung von iiber-

mangansaurem Kali nicht mehr entfarbt. Dampfe die Flussigkeit

*) Neues Arcliiv der Pharmaeie. Bd. VI, S. 27.
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im Dampfbade ein, bis hundert Tbeile zuiiickbleiben
;

ihr specifi-

sches Gewicht betragt alsdann 1,480 bis 1,484.

Sie entbalt 15 Procent Eisen.

Sie muss in einem mittelst Glasstopsel zu verschliessenden Gefasse

aufbewahrt werden.

Die Pharmacopoe hat schoD seit melireren Auflagen in diesem Praparate

eine Hartnackigkeit bewiesen, an der eine bessere Einsicht zu Grunde geht.

Erst hatte sie das Praparat mit einem specifischen Gewichte darstellen lassen,

wobei es unvermeidlich krystallisiren musste. Die aebt Jahre bindurch, wakrend

welcher die 6. Auflage der Pharmacopoe in Geltung war, sind alle Apotheker

mit diesem Praparate gequiilt und die Revisoren hinters Licht gefuhrt wor-

den. Wenn Jemand eine Almung oder einen Verdacht hatte, dass Revision

eintrate, so schmolz er sein krystallisirtes Eisenchlorid in lauwarmem Wasser,

wo es dann acht Tage fliissig blieb, bis die Revision voriiber war. Die Re-

visoren saken es als etwras Vorziigliches an, wenn das Praparat fliissig war,

d. h. wenn der Apotheker etwas Unmbgliches geleistet hatte. Friiher wurde
das Eisenoxydul mit Salpetersaure oxydirt, wo dann immer auf einen Rest

Salpetersaure gepriift wurde, als wenn ein solcher ein Ungliick ware. Heute
soli das Eisenoxydul durch Chlorgas hbher chlorirt werden, was allerdings

moglich, aber keine leichte und angenehme Arbeit ist. Das Chlorgas wird

von sauren Eisenoxydullosungen sebr langsam aufgenommen, dagegen von
neutralen und basischen ziemlich rasch. Nun hat aber die Vorschrift der
Pharmacopoe dafiir gesorgt, dass ein grosser Ueberschuss an Salzsaure vor-

handen sei, die Aufnahme des Chlorgases also mbglickst langsam vor sich

gehe. Die ganze Vorschrift ist doctrinar gehalten, wie von Jemand, der

schon Erfahrungen gemacht hat und dasselbe noch einmal befiirchtet.

Um den unschadlichen Antheil von wenig Salpetersaure zu vermeiden,

ist die Anwendung des Chlorgases empfohlen worden
,
womit man wochen-

lang im Laboratorium herumfahren und seine Lungen zum Besten geben
muss. Das einzige Mittel

,
alle Unreinigkeiten

,
freie Saure, auszuscheiden

und einen Korper von constanter Zusammensetzung zu gewinnen, nam-
lich das Eisenchlorid mit 12 Atomen Wasser krystallisiren zu lassen, ist nicht

angenommen worden
,

weil es von mir empfohlen war. Jetzt haben wir ein

Praparat, dessen richtige Starke allein auf seinem specifischen Gewichte be-

ruht, und das jedenfalls eine ansehnliche Menge freier Salzsaure entbalt, die

bei keiner Verwendung den geringsten Zweck hat. Bei der ungemeinen Los-
lichkeit des Eisenchlorids, was doch nur zu Praparaten und niemals in der
Receptur Verwendung findet, war die fliissige Form iiberflussig und nach-
theilig, und zur Darstellung des Bestusckeff’schen Nervengeistes ist sie

£eradezu falsch, denn die aufgenommene Eisenmenge ist wandelbar nach der
Xatur des Aetherweingeistes und die freie Salzsaure geht jedenfalls in die

neue Verbindung. War aber das Eisenchlorid krystallisirt, so konnte man
eine bestimmte Menge ohne Verlust in dem Aetherweingeist losen und die

Mischung war eine bestimmte. Die Prufung mit Ckamaleon auf Eisenoxydul
ist weniger bequem, als jene mit Kaliumeisencyanid, welches so lange
mit dem kleinsten Tropfen eine blaue Farbe giebt, als noch Eisenoxydul
vorhanden ist. Der neuen Vorschrift lag die Ansicht zu Grunde : keine Con-
cessionen machen; keinen Griinden nachgeben, und waren sie so reicklich wie
Brornbeeren.

Ein verstandiger Mann kann das Eisenchlorid machen wie er will
,
und

kein Mensch ist nachher im Stande, zu finden, ob er nach der Pharmacopoe
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gearbeitet babe oder nicht. Wer an der Chlorentwickelung kein besonderes
Vergniigen aus Arbeitslust hat, wird die grossten Mengen Eisenchlorid nach
dem von mir empfohlenen Yerfabren mit Leichtigkeit darstellen konnen. Ich

empfehle dazu als Rohmaterial nnr den Blutstein, Lapis haematitius
,
welcher

in fast chemisch reinem Zustande vorkommt. Icb babe schon viele von 98

bis 99% Procent Eisenoxyd gefunden. Bei einer solchen Giite des Urstoffes

ist es eine Thorheit, sicb mit metallischem Eisen abzuqualen, welches nie-

mals so rein wie der Blutstein ist. Dieser wird gestossen, durcb ein feines

Sieb gescblagen und das feinste Pulver davon mit reiner Salzsaure in einem

Kolben langere Zeit digerirt. Es entwickelt sich kein stinkendes Gas, es

scheidet sicb keine Kohle ab, die zuletzt gesattigte Fliissigkeit ist rein abge-

setzt und wird abgegossen und neue Salzsaure aufgegossen. Die Losung wird

durch Erwarmung bedeutend beschleunigt und man erbalt die Salzsaure bei-

nabe ganz mit Eisenoxyd gesattigt. Diese Fliissigkeit dampft man auf dem
Wasserbade in einer Porcellanschale oder in einem Sandbade mit sehr ge-

massigtem Feuer zur Syrupdicke ein und lasst sie bedeckt langere Zeit kalt

stehen, wobei sie in gelben warzigen Krystallmassen anschiesst. Diese sind die

neutrale Verbindung aus Eisencblorid mit 12 At. Wasser :

Fe2 Cl3 + 12 Aq. = 270,38,

und darin sind 2 At. Eisen = 56 enthalten,

also 20,7 Procent Eisen.

Die Losung der Pharmacopoe soil 15 Procent Eisen enthalten oder nur

5 Procent weniger als die reine Verbindung; und darum diese so unrationelle

Vorschrift, bei der alle Verunreinigungen aus Saure und Eisen notbwendig
in der Fliissigkeit bleiben miissen. Die salzartige Verbindung enthalt sehr

nahe y5 ihres Gewichtes an Eisen. Lost man 3 Theile des Salzes in 1 Tbeil

Wasser, so erbalt man die Losung der Pharmacopoe mit 15 Procent Eisen.

Es ist noch zu bemerken
,
dass der Blutstein gewohnlich eine sehr unbe-

deutende Menge Eisenoxydul enthalt, die sicb in der Losung durch Kalium-

eisencyanid nachweisen lasst. Will man sie oxydiren, so fiille man die Lo-
sung in eine geraumige Flasche, welche nur zur Halfte davon gefiillt wird

und die mit einem Glasstopfen geschlossen werden kann. Man fiillt nun den
leeren Theil der Flasche einmal mit einer kraftigen Chlorentwickelung, setzt

den Glasstopfen auf und lasst iiber Nacht bedeckt stehen, worauf alles Eisen-

oxydul verschwunden sein wird. Ohne diese Operation bleibt es bei der ge-

ringen Menge in der Mutterlauge.

Ferrum sulphuricum crudum.

Otofyeg fd&wefelfaureS (Sifenortjiml.

Ferrum sulphuricum venale. Vitriolum Martis. ©inner Vitriol.

Der rohe Eisenvitriol, das verbreitetste
,

wohlfeilste und am meisten ge-

brauchte Eisensalz, wird in grossen Mengen beim Bergbau gewonnen. Er findet

sich zuweilen fertig im Gebirge und wird nur ausgelaugt, unter anderen im
Rammelsberg bei Goslar.

Durch Rosten und Verwitternlassen des natiirlichen Scbwefeleisens
,

be-

sonders des Strablkieses, Auslaugen, Eindampfen und Erkaltenlassen wird er

sehr leicht in grossen Mengen erhalten. Die natiirlichen kupfervitriolhaltigen

Wasser, mit metallischem Eisen zusammengebraclit, setzen metallisches Kupfer,

sogenanntes Cementkupfer, ab, und die Fliissigkeit enthalt nun Eisenvitriol.
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v Von dieser Darstellung triigt er den uneigentlichen Namen Kupferwasser,

,

‘’uperose. In der neueren Zeit wird viel reiner Eisenvitriol in den Handel

rebracht, der nach Metboden des folgenden Artikels bereitet wurde. Er wird

Llsidann am vortheilhaftesten ans den Sauerwiissern der Schwefelsaurefabri-

-ation und natiirlichem Spatheisenstein oder Bobrspahnen von Gusseisen, die

nan nicht wieder in den Iiochofen bringen kann
,

erzeugt. Das Nahere ge-

iort in die tecbnische Cbemie. Der hiittenmannisch bereitete Eisenvitriol

tann leicht Kupl'ervitriol oder Zinkvitriol entbalten. Da er niemals zu inner-

ichem Gebrauche verwendet wird
,

so hat man auch dieserbalb kaum eine

3riifung anzustellen, welehe iibrigens, wie im vorigen Artikel beschrieben ist,

-orgenommen wird. Er soil nicbt durch Reinigen in den nacbfolgenden

•erwandelt werden.

Ferrum sulphuricum purum.

OicincS frfimefeljYittveS Qsifenortjbul.

Vitriolum Martis purum. Sulphas ferrosus cum Aqua purus.

Nimm: Rohe Sch wefelsaure, sechszig Theile . . . 60

Destillirtes Wasser, z weihunder tundvier-
zig Theile 240

Eisendraht, vierzig Theile 40

Reine Schwefelsaure, einen Theil .... I

Giesse das Wasser in einen Glaskolben und in das Wasser,

welches man in eine wirbelnde Bewegung versetzt, vorsichtig

lie rohe Schwefelsaure
,

schiitte dann den Eisendraht hinein

md erwarme den Kolben, wenn die Einwirkung bei gewohnlicher

Teinperatur nachlasst
,
im Dampfbade

,
bis sie aufgehort hat.

i’renne die Losung von dem Eisen, welches zurlickbleibt
,
durch

filtration, setze zu derselben die reine Schwefelsaure und stelle

. .us ihr das Salz in Krystallen dar
,
welehe dann zuerst mit

'•Vasser, zuletzt mit etwas Alkohol abgewaschen und an der

ihft getrocknet werden. Die Krystalle miissen eine hellblau-

griine Farbe haben und in weniger als in zwei Theilen kaltem
md in gleichen Theilen heissem Wasser loslich sein.

Es ist in kleinen gut verschlossenen Gefassen aufzubewabren.

Dieses ist eines der wichtigsten und am leichtesten gleichmassig herzu-
tellenden Eisenpriiparate. Die Metbode der Pharrnacopoe ist ganz zweek-
nassig und liefert ein schones Product. Die Auflosung des Eisens geschielit
n einem Kolben oder einem steinzeugenen, grossen Gefasse, aucb ohne alle

lefahr fiir das Praparat in einer bleiernen Pfanne. Die Einwirkung ist an-
angs sehr kraftig und grosse Mengen eines stinkenden Wasserstoffgases ent-
vickeln sich, deren Einathmung man am liebsten vermeidet. Es ist zweek-
naasig

,
die Auflosung durch Warme zu unterstiitzen und binter einander zu

ollenden, ohne das Pray>arat rnebrere Page herumschleppen zu lassen, wo-
lurch sich Oxyd bildet, welches nun weit sebwieriger durch das metallische
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Eisen zersetzt wird. Man bringt das Gemenge zuletzt bis zum Kochen, und I

halt es so lange darin, bis keine Gasentwickelung mehr stattfindet. Dies er- ij

kennt man an dem Aufhoren des leicbten Prickelns der Gasblaschen, welcho 9
nur vom Eisen ausgehen und sich sehr leicht von den WasBerdampfblasen I

unterscheiden lassen. Das Ohr unterscheidet dies am besten. Um ganz sicber
j

zu sein, hebt man das Gefass vom Feuer weg. Es kommt dadurch n^tiirlicb I

aus dem Kochen, die Gasentwickelung dauert aber, wenn sie noch nicht voll- 11

cndet ist, fort. Erst wenn diese nicht mehr stattfindet, ist die Losung been-

digt und alle freie Saure gesattigt. Es giebt nun zwei verscbiedene Methoden
j

fortzufahren
,
entweder kocht man aus dem Kolben noch einen guten Theil

des Wassers weg und filtrirt erst spater, oder man filtrirt sogleich und be-

wirkt die fernere Eindampfung in einer offenen Porcellanschale. Das We-
sentlichste dabei, um eine schone Krystallisation zu erhalten, ist der zuerstl

von Bonsdorf*) vorgescblagene Zusatz von freier Schwefelsaure. Dieser I

kleine Ueberschuss von Saure hat wmniger dieWirkung, wie Bonsdorf sagt,

die hohere Oxydation des Eisens zu vermeiden
,

als die Ausscheidung des I

sonst entstehenden basischen Niederschlages zu verhindern.

In einem neutralen scliwefelsauren Salze enthalt die Basis x
/3 von dem I

.

Sauerstofl' der Saure. Dieses Yerhaltniss findet im Eisenvitriol Statt. Wenn I-

aber die Basis noch mehr Sauerstoff aufnimmt, so erhalt sie mehr als y3 von I

dem Sauerstoff der Saure, und diese kann das Oxyd nicht mehr zu einem I

neutralen Salze gelost entlialten; sie lasst also im Verhaltniss der zunehmen-|

den Oxydation ein basisches Salz fallen. Die Bildung eines solchen Nieder-|

schlages in einer ganz neutralen Losung des schwefelsauren Eisenoxyduls I

verhindert nun jede schone Krystallisation, indem die unzahligen Theilchenl

dieses Niederschlages Mittelpunkte zu Krystallen werden, und endlich noch
|

der Niederschlag selbst zum Theil in den Krystallen steckt, zum Theil auch

wahrend ihrer Bildung sich auf dieselben absetzt. Ein Zusatz von freier Saure I

verhindert die Bildung eines solchen Absatzes und demnach auch die Ent-J 1

stehung vieler kleiner Krystalle und unzahliger Kerne, und natiirlich auch f

die Einschliessung desselben in den Krystallen. Selbst bei sehr langsamem
j

Arbeiten setzt sich nichts ab, obsclion die Oxydation immer fortschreitet, nur

bildet sich alsdann immer mehr eine dunkelbraune Mutterlauge, welche das I

gebildete Oxyd in Losung enthalt. Durch wiederholtes Abdampfen erhalt
J

man mehrere Ausbeuten von Krystallen, und die Mutterlauge kann, mit neuenj

Mengen von Eisenfeile behandelt, zu demselben Zwecke verarbeitet oder I

auch direct zur Bereitung von schwarzer Tinte verbraucht werden. Die er-i

haltenen Krystalle werden auf einem Trichter gesammelt, abtropfeln gelassen, 9

mit etwas Wasser abgespritzt, danm ein wenig auf Loschpapier gewalzt undi
an einem mittelwarmen Orte getrocknet.

Bei einer nur etwas hohen Temperatur fangt Verwitterung und Ausblu-ll

hen an. Dasselbe wird auch durch mechanische Yerletzung der Krystalle be-1

giinstigt. Man hat demnach dafiir Sorge zu tragen, dass dieselben nicht zutl

rauli behandelt und ihre Ecken und Kanten abgestossen werden. Im Allge-J

meinen ist es vortheilliaft
,

die Bereitung dieses Salzes im Winter vorzuneh- l

men, weil bei starker Kalte viel mehr Salz auskrystallisirt, als bei mittlerer I

Temperatur. Die nach dieser Methode bereiteten und getrockneten Krystalle I

halten sich sehr gut und lange in gut verschlossenen Gefassen. In das Stand- fl

gefass der Apotheke giesst man auch wohl etwas Weingeist zwischen die I

*) Poggendorff’s Annalen Bd. XXXI, S. 82.
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Krystalle, wodurch ihre Verwitterung und Oxydation vortrefflich abgehal-

ten wird.

Der Eisenvitriol stellt blass griinblaue durchsichtige Krystalle vor; sie

geben zerrieben ein weisses Pulver; sie rotken Laclcmus fast gar nickt, son-

dern erst durch kokere Oxydation, da das Eisenoxyd eine sckwackere Basis

als das Oxydul ist, und ungeacbtet des kokeren Gehaltes an Sauerstoff doch

saurere Salze bildet. Die Krystalle sckmelzen, bei abgehaltener Luft erkitzt,

in ihrem Krystallwasser K und liinterlassen ein weisses, entwassertes Salz. In

sehr trockner Luft und bei kokerer Temperatur verwittern sie unter Yerlust

von Wasser; bei gewoknlicker Temperatur braunen sie sich, um so eker, je

feuckter sie sind.

Der krystallisirte Eisenvitriol entkalt 1 At. Eisenoxydul (FeO = 36), 1 At.

Sckwefelsaure (S03 = 40) und 7 At. Wasser (7 HO = 63), sein Atomgewiclit

ist also 139. Er entstekt durck die Einwirkung von 1 At. Sckwefelsaurekydrat

(S03 -f- HO = 49) auf 1 At. Eisen (Fe = 28). Es wird 1 At. Wasser zer-

setzt, indem der Sauerstoff mit dem Eisen sick zu Eisenoxydul (FeO) verbindet

und der Wasserstoff entweickt. Das Yerkaltniss von 28 Eisen zu 49 engliscker

Sckwefelsaure kommt dem von 40 : 70 gleick, wofiir die Pkarmacopoe 60

roke Sckwefelsaure liat. Der lcleine Uebersckuss an Eisen ist bei dessen

Wertklosigkeit nickt zu beackten und jedenfalls notkig, um moglickst gesat-

tigte Flussigkeiten das erste Mai zu erkalten.

Flores Arnicae. SBofytoerleify&lumen.

Arnica montana Linn. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Dottergelbe, mit baarformiger, scharfer, zerbrechlicher Haar-
krone versebene Blutkchen, die des Strahles weiblicb, zungen-

formig, dreizalmig, zwei Linien breit, die der Scbeibe zwitterig,

robrenformig Frucbtknoten und Blumenrohre bebaart. Es wer-

den nui- die von dem Hiillkelch befreiten Bliithcben verwendet.
Sie sind sckarf, ikr Staub erregt Niesen.

Die Blumen werden in ikrer vollen Reife eingesammelt. Erst werden sie

ganz gepfluckt und zu Hause ausgezupft und gereinigt. Sie trocknen sekr
leicht und lassen sick vortreffliek atifbewakren. Man trocknet sie erst auf
dem Boden des Hauses oder nock reinlicker in Sieben, und bringt sie zuletzt

nock einige Stunden in den Trockenofen. Dann presst man sie im vollkom-
men trocknen Zustande in bleckerne Kasten ein. Sie kalten sick gut con-
Bervirt mekrere Jakre. Sie werden meistens zu Infusen und zu einer Tinctur
gebrauckt und bediirfen dazu keiner Vorbereitung.

Die Blumen enthalten Spuren von einem atherischen Oel. Der Aufguss
ist sauer und enthalt eisengriinenden Gerbstoff.
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Flores Chamomillae Romanae.

:Komifct)e $amittent>lutl)en.

Anthemis nobilis Linn. Compositen Aclanson. XIX. 2. L.

Strahlige, durch Cultur gefiillte Bliithenkorbchen mit ziegel-

dachformigem Hiillkelch, gewolbtem, stumpfe, am Rande zerfetzte

Spreuschuppen tragendem Bliithenboden und haarkronenlosen

Bluthchen, von denen die gelben rohrigen der Sclieibe grossen-

theils in zungenformige
,
weisse des Strahls verwandelt sind; sie

haben einen starken, eigentliiimliclien Geruch und einen schwach

bitteren Geschmack.

Die romischen Kamillen komrnen im Handel nur gefullfc vor und werden

nach der Starke des Geruches den wild waehsenden einfachen vorgezogen,

iibrigens zu denselben Zwecken verwendet. Sie enthalten ein atherisches

Oel, und nach einer nicht weiter belegten Benbachtung von Sachsse*) Bal-

driansaure. Die gefullten Bliithenkorbchen von Achillea Ptarmica L. sind

bedeutend kleiner, mit fast runden Zungen versehen und geruchlos
;
die Korb-

chen von Pyrethrum Parthenium L., welche ebenfalls gefiillt vorkommen,

sind auch kleiner und haben einen nackten Bliithenboden und widerlichen

Geruch. Anthemis Cotula unterscheidet sich durch einen sehr unangenehmen
Geruch, und Anthemis arvensis L. ist fast geruchlos.

Flores Chamomillae vulgaris.

©erneinc ^amiHeubtut^en.

Matricaria Chamomilla L. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Strahlige Bliithenkorbchen mit ziegeldachformigem Hiillkelch,

kegelformigem
,
hohlem, nacktem Bliithenboden, haarkronenlosen,

rohrigen, gelben Scheibenbliithchen und zungenformigen
,
weissen

Strahlenbliithchen
;
von eigenthiimlichem

,
starkem Geruch und

schwach bitterem Geschmack. Sie diirfen nicht mit denen der

geruchlosen Kamille, Pyrethrum inodorum Smith, auch nicht mit

denen der Hunds- und Acker-Kamille, Anthemis Cotula L. und

Anthemis arvensis L. verwechselt werden.

Der gemeinen Kamille gebiihrt der Preis aller einheimischen Arzneipflan-

zen. Die wohlthatige, belebende, schnell eintretende Wirkung eines warmen

Aufgusses dieser Blumen wird von keiner anderen Pflanzensubstanz im Ent-

') Buchner’s Neues Report, d. Pharm. 131.
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ferntesten erreicht. Sie ist das eigentliche, niemals schadende Ilausmittel

bei unzahligen Yorkommnissen und plotzlichen Storungen des allgemeinen

Wohlbefindens. Aus diesem Grunde muss die richtige Einsammlung der Blu-

men und ihre kunstgemasse Behandlung und Aufbewabrung dem Apotheker

_ganz besonders angelegen sein. Wir schenken deshalb dieser Pflanze eine

besondere Aui'merksamkeit. ZuniLchst spreclien wir von der richtigen Er-

kenntniss der Pflanze, da gerade mehrere andere sehr ahnliche Blumen in

denselben Landern und Standorten vorkommen.

Die Blumen der achten Kamille sind zusammengesetzt und bilden eine

.gelbe Scbeibe, mit einem weissen Strahle umgeben. Sie liaben einen hoh-
len, nackten und kegelformigen Fruchtboden. Ihr Kelch oder ibre gemein-

< 3cbaftlicbeBlutbenhiilleistmitdurcbscbeinenden, fastdacbziegelartig sichdeckeu-

ien und nicht trocknen Schuppen besetzt. Die zusammengesetzte strablige

Blumenkrone ist mit zablreichen, rohrigen, eigelben Bliimchen auf der kegel-

:formigen Scbeibe angefullt und mit zwolf bis dreizebn zungenformigen weissen

SStrahlbliimcken bekranzt.

Die Matricaria inodora, oder aucb Chrysanthemum inodorum genannt,

:hat ebenfalls zusammengesetzte Blumen mit gelber Scbeibe und weissem Strabl.

'Sie baben einen markigen, halbkugelformigen Fruchtboden. Sie unterscbeiden

-3ich wesentlicb von der achten Kamille 1) durch den Mangel an Geruch, wie

:3chon der Speciesnamen ausspricbt, 2) die Blumen sind viel grosser als bei

:ier Kamille, 3) die Schuppen des Kelches
(
involucrum

)
sind am Rande trocken,

A) der Fruchtboden (receptaculum) ist innerbalb markig und nicht hobl
,
wie

v bei der Kamille.

Die Blumen von Anthemis Cotula baben dem ausseren Anseben nacb
r=inige Aebnlicbkeit mit der Kamille, sie unterscbeiden sich aber bei naherer

IPriifung davon sehr auffallend, 1) durch den widrigen, etwas stinkenden Ge-

-?uch und durch einen scharfen Gescbmack, 2) die Blumen sind grosser, 3) der

^Fruchtboden ist mit Spreublattchen besetzt
,
mit Mark gefiillt und nicht

iiohl, wie bei der Kamille.

Die Blumen der Anthemis arvensis sind ebenfalls mit gelber Scheibe

-und weissem Strahle verseben, baben einen mit Mark gefiillten halbkugelfor-

migen Fruchtboden, der mit nachenformigen Spreublattchen verseben ist.

'Sie unterscbeiden sich von der achten Kamille 1) durch vollkommene Geruch-
losigkeit, 2) durch den gefiillten und mit Spreublattchen besetzten, anfangs

-gewolhten, spater eikegelformigen Fruchtboden, der bei den achten Kamillen
rnackt, hohl und stets kegelformig ist.

Die Kamillenblumen werden im Sommer in der vollen Entwickelung der
Bliithe gepfliickt und von dem Apotheker, nach gehoriger Priifung der Aecht-
heit, gewohnlich pfundweise angekauft. Sie diirfen nicht nass von Regen oder
IThau, sondem wo moglich an trocknen Tagen am Nachmittage eingesammelt
sein. Man hat darauf zu achten, dass keine Blatter und lange Blumen-
3tiele mit einschliipfen. Die Blumen werden sogleich auf dem Trockenspeicher
ausgebreitet und trocknen gelassen. Bei giinstigem warmem Sommerwetter
kann man sie bier vollkommen in 3 Tagen austrocknen. Man kehrt sie Nach-
mittags zwischen 3 und 4 Uhr, wo die Temperatur des Speichers aufs Hochste
gestiegen ist, zusammen, und bringt sie in die Aufbewahrungsgefasse. Wegen
der grossen Menge des Bedarfs werden sie gewohnlich in holzernen Kasten
untergebrachf. Ich ziehe aber auch hier grosse Blechkasten vor, welche, da
man die Blumen fest zusammenpressen kann, nicht eben sehr kolossal zu sein

I brauchen. Sie halten sich darin mehrere Jahre vortrefflich. Es ist sehr zweck-
massig, sich auf diesen Fall einzurichten

,
da es Missjahre fur Kamillen, wie

*ur andere Pflanzen giebt.
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Flores Cinae. 3WroerMutfyen.

Semen Cinae Halepense v. Levanticum. Semen Santonici.

3tthucvfainen. SQBurtnfanicn.

Von einer noch unbekannten Artemisia- Art aus der Abtheilung

Seriphidium. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Wenigbliithige, noch geschlossene Bliithenkorbchen
,

langlich,

prismatisch, unbehaart, grunlich, gelblich oder braunlich, gegen

eine Linie lang, mit ziegeldachformigen
,
gekielten, hautig ge-

randeten, auf dem Riicken mit sehr kleinen, goldgelben Oel-

driisen bedeckten Hiillkelchschuppen
,
von denen die ausseren

eiformigen kleiner sind, als die inneren langlichen; sie haben
einen eigenthiimlichen

,
widerlich kampherahnlichen Geruch und

bitteren Geschmack. Zu verwerfen sind die indischen und die

aus der Berberei stammenden, von denen sich diese durch den
grauen filzigen Ueberzug, jene durch die Grosse und grossere

Oeldriisen unterscheiden.

Man unterscheidet drei Sorten des Wurmsamens, der falschlick mit dem
NamenSamen belegt ist, da er dock eigentlieh nichts ist, als die unentwickel-

ten Bliithen mit den Schuppen, Kelchen und beigemisckten Stielchen.

Die beste Sorte ist der Semen Cinae levanticum, auch halepense und :

alexanclrinum genannt. Von ihr ist die obige Beschreibung der Pharmacopoe 1

entnommen. Sie hat den starksten unangenehmen Gerucb, den sie einem Ge-

lialt von 3 Proc. an atherisckem Oel verdankt.

Eine and ere Sorte, Semen Cinae indicum oder orientale, ist viel gewich-

tiger, besitzt eine griine, sckmutzig gelblichbraune Farbe; die Blumen sind

kleiner, runder, nicht glanzend. Man findet viele kleine Kelchstucke, so wie

auck abgebrockene Bliitkenstiele dabei. Unter der Loupe ist er nickt glan-

zend und nur schwer erkennt man einen feinen, grauen Ueberzug. Die Stamm-
pflanze soil Artemisia inculta Delile sein.

Eine dritte Sorte, Semen Cinae harharicum
,
africanum, ist schmutzig

graugrun, kat eipen sekwackeren Gerucb und eine lockerere Zusammenkau-
fung. Die beigemisckten Stengel und Bliitkenstiele sind sckwack bebaai-t. Ef

sind niemals ausgebildete Bliithen dabei, woraus man auf eine friihe Ein-

sammlung scliliessen kann. Die Stammpflanze ist Artemisia glomerata.

Ausser dem atkeriscken Oele enthalten die Zittwerbliithen noch einer

krystalliniscken Stoff, das Santonin, welches in die Pharmacopoe aufge

nommen ist.

Die Zittwerbliithen werden als Pulver und als Infusum verwendet.
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Flores Kusso. ftu|1oblittl)cn.

Eugenia, Abyssinica Willdenow. Braijera Anthelminthica Kunth.

Rosaceen Linclley. XI. 2. L.

Die weiblichen
,
sebr gedrangten und verzweigten, zottigen,

vielbliithigen Rispen writ perigynischen, von zwei Deckblattern

unterstiitzten
,
mehr oder weniger verbliihten Bliithen, deren

rundlicbe Deckblatter, so wie die fiinf Kelchblatter hautig, netz-

aderig und rotblick oder griinlich gefarbt sind, von widerlich

bitterlicliem Geschmack. Die dickeren Bliitbenstiele sind zu ent-

iernen.

Das Kusso ist in den letzten 20 Jahren erst in Aufnahme gekommen, ob-

-schon es viel langer bekannt ist. Die damit gemachten Untersuchungen haben

noch kein Resultat iiber den Sitz der arzneilichen Krafte gegeben. Man hat

ein Brayerin, eine Hagensaure unterschiedon
,

die sich jedoch wie die Ferdi-

nandsinsel bei Sciacca, wieder zuriickgezogen haben. Sicher hat man die

arzneilichen Krafte, wenn man das Ganze nimrnt.

In neuerer Zeit will Bedall den wirksamen Bestandtheil des Kusso rein

dargestellt haben. Es werden die groblich gestossenen Bliithen dreimal mit

:hochst rectificirtem Alkohol unter Zusatz von Aetzkalk digerirt, abgepresst

und der Riickstand noch einmal mit Wasser behandelt. Sammtliche Ausziige

werden gesondert filtrirt, dann vermischt und der Alkohol im Wasserbade
abdestillirt. Der erkaltete Riickstand wird, wenn nothig, filtrirt, das Filtrat

mit Essigsaure gefallt, der Niederschlag ausgewaschen und auf einer Glas-

platte bei gewohnlicher Temperatur vollstandig getrocknet. Das so erhaltene

Kussin stellt ein ganz weisses, haufig etwas ins Gelbliche ziehendes, unter

Vergrosserung krystallinisch erscheinendes, leicht zerreibliches, nach Art der
Harze adharirendes Pulver dar, ohne Geruch und von kratzendem Geschmack.
In starkem Alkohol und Aether lost es sich in jedem Verhaltniss, ebenso in

' reinen Alkalien ziemlich leicht
; verdiinnter Alkohol lost es nur in der

Warme, beim Erkalten fallt es wieder heraus; ebenso ist es in Wasser wenig
lb3lich. Die Losungen reagiren sauer. Das Kussin ist ein stickstofffreier Kor-
per. Beim Erhitzen und- Yerbrennen im Platinldffel bleibt ein sehr geringer
grauweisser Ruckstand von alkalischer Reaction, welcher aus kohlensaurem
und phosphorsaurem Kali besteht. In gesdhlossenen Rohren erhitzt schmilzt
es, sublimirt aber nicht. Der Schmelzpunkt liegt bei 193 bis 195° C. Die
Verbrennungsanalyse gab die Formel C26 H22 05 . Wesentlich ist das Kussin
ein schwach saurer, sich den Ilarzen enti'ernt anschliessender Korper. Thera-
peutische Yersuche ergaben, dass es der wirksame Bestandtheil der Kusso-
blumen ist. Dosen von 1 bis 2 Scrupel trieben in einigen Stunden stets den
ganzen Bandwurm ab. Es ist offenbar eine Bereicherung des Ileilapparates
und diirfte nach bestatigenden Priifungen wohl in eine kiinftige Pharmacopoe
aufgenornmen werden.
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Flores Lavandulae. £(U)enbelbliitfyen.

Lavandula officinalis Chaix. Labiaten Juss. XIV. L.

Blaue Bliithen mit walzenformigem
,
zottigem, fiinfzahligem

Kelche, dessen oberster Zahn grosser ist, und zweilippiger Blurae;

von gewurzhaft durebdringendem Geruch.
r

Die Lavendelblumen werden als solche nicht innerlich angewendet. Sie

werden dem Konigsraucherpulver zugesetzt und macben einen Bestandtheil

der Species aromaticae aus. viuch wird ein Spiritus und ein Oel davon de-

stillirt. Letzteres macht einen Bestandtkeil der Mixtura oleoso - balsamica

und des Acidum aceticum aromaticum aus.

Die Lavendelblumen werden aus dem Handel bezogen, der Staub abge-

scblagen, die Stiele durch ein Sieb entfernt und die gereinigten Blumen in

Blech aufbewakrt. Wenn sie nicht gut getrocknet sind, so verlieren sie die

Farbe.

Der Lavendel lasst sich in unseren Garten ziehen und halt unsere Win-
ter gut aus, wahrend Lavandula Spica nicht im Freien iiberwintert wer-

den kann.

Flores Sambuci. ^lieberblutfyen. ^olIunfccvMutfyen.

Sambucus nigra L. Caprifoliaceen Juss. V. 3. L.

Fiinfstrahlige
,

vielbliithige Trugdolden, mit oberstandigen,

radformigen, weissgelblichen Blumen, von eigenthiimlichem Geruch.

Die Bliithen miissen bei trockner Witterung gesammelt werden.
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Die Fliederblume ist ein sehr wichtiges inlandisches Arzneimittel. Ihre l

Einsammlung und Aufbewahrung muss mit grosser Sorgfalt behandelt werden.

Die Fliederblumendolden werden kurz vor der vollstandigen Reife abge-

pfluckt, weil sie im reifen Zustande zu viele Blumenkronen verlieren. Die klei-

nen Dolden werden von den grossen noch einmal abgerissen, um nicht so viele

Stiele in die Blumen zu bringen. . Sie werden auf dem Speiclier ausgebreitet

und getrocknet, man nimmt sie in der heissesten Zeit des Tages oder kurz

darauf, Nachmittags zwischeu 3 und 4 Ukr, auf, und bringt sie in die Hasten.

Man gebraucht auch zu Species gereinigte Blumen, welche man einfach durch

leichtes Durckreiben durch ein passendes Drahtsieb erkalt. Die Blumenkronen
fallen allein durch und die Stiele der Doldcken bleiben zuriick. Die Flieder-

blumen enthalten ein atherisches Oel, welches aber nicht durch Destination

gewonnen werden kann, weil es sich ganz und gar im Wasser auilost. Es

wird durch Bekandeln des destillirten Wassers mit Aether und Abdestiliiren

des Aethers in kleinen Mengen gewonnen. Es ist in der Medicin nicht ge-

brauchlich und auch iiberflussig, und kann in alien Fallen durch den heissen

Aufguss ersetzt werden, da die Wirkung der Fliederblumen durch das mit-

genossene warme Wasser wesentlick unterstiitzt wird.
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Flores Verbasci. $6nig6fer$ent>lume». Sttoafrrtutblumen.

Verbascum thapsiforme Schrader et phlomoides L.

Scrophularineen II. Brown. V. 1. L.

Ziemlich grosse, radformige, fast regelmassige, goldgelbe

Blumen. mit drei oberen kiirzeren, weisswolligen und zAvei unte-

ren langeren, kahlen Staubgefassen
;
schleimbaltig und von eigen-

thiimlicbem Geruch. Sie sind obne Kelclie bei trockner Witte-

rung zu sammeln, getrocknet in vorher erwarmten, gut zu ver-

schliessenden Gefassen aufzubewabren.

Die meisten und schonsten Wollblumen stammen von dem grossblumigen

Wollkraute Verbascum thapsiforme her. Sie unterscheiden sich von den

Blumen des Verbascum Thapsus durch ihre hochgelbe Farbe und bedeutende

Grosse von ein bis anderthalb Zoll Durchmesser. Es hat sich herausgestellt,

dass Linne’s Verbascum Thapsus das grossblumige Verbascum thapsiforme

Schrader ist, und dass er das kleinblumige Verbascum Thapsus Schrader

gar nicht beschrieben hat. So ist nun jetzt das kleinblumige Verbascum

Schraderi Meyer das grossblumige Verbascum Thapsus L. Die Verwech-

selung findet noch haufig Statt. Das Einsammeln muss in der heissen Tages-

zeit geschehen, damit die Blumen schon vomThau befreit in die Korbe kom-
men. Dieses wird haufig von den Einsammlern absichtlich umgangen, weil

die Hitze der Jahreszeit, welche mitten in den Sommer fallt, diese Arbeit

unertraglich macht. Beim Ankauf dieser Blumen hat man sie deshalb genau

zu prufen. Zunachst ist darauf zu sehen, dass die Blumen rein von den Kel-

chen gepfluckt sind und keine Blatter, Stiele und andere Krauter eingemengt

sind. Man greift mit der blossen Hand tief in die Blumen hinein und beob-

achtet, ob die Blumen innen warm sind. Dies tritt ein, wenn sie feucht ein-

gesammelt wurden und fest auf einander gedriickt langere Zeit gelegen haben.

Solche selbsterhitzte Blumen werden meistens beim Trocknen schwarz. Beim
Herausziehen der Hand hat man darauf zu sehen, ob sie befeuchtet oder ge-

nasst ist, in welchem Falle die Blumen bethaut oder beregnet eingesammelt
sind und beim Trocknen ebenfalls schwarz werden. Nur im Falle alle diese

Zeichen gunstig sind, kann man die Blumen ankaufen und zum Trocknen
ausstreuen. Die Wollblumen sind sehr leicht zu behandeln und immer in der

besten Qualitat vorrathig zu h'alten, und es ist blosser Unkenntniss und Fahr-
lassigkeit zuzuschreiben, wenn dennoch so haufig diese Blumen in schlecbter

Beschaffenheit angetroffen werden. Nachdem die Blumen auf dem Krauter-

trockenspeicher lufttrocken geworden sind, kehrt man sie zusammen und
bringt sie nach einigen Stunden auf die Hiirden des wohlgeheizten Trocken-
schrankes. Aus diesem bringt man sie noch heiss und staubig trocken, so

dass sie beim Zerdriicken brechen, in grosse metallene Biiehsen mit einem
festpassenden Deckel aus Metall. Am besten eignen sich dazu die aus Zink-

blech gemachten Gefasse, wobei man ihnen die Hoke von der Breite einer

Zinktafel gibt, urn kein Metall nutzlos zu verlieren. In diese Buchsen kann
man die Wollblumen gut getrocknet fest eindriicken, fast einstampfen. Der
Raum ist dadurch vortrefflich benutzt und kfeine Buchsen fassen sehr grosse

Mengen von Blumen. Beim Herausnehmen lockern sich die Blumen leicht

wieder auf. Die von einem Jahre ins folgende ubernommenen Blumen unter-
scheiden sich nicht im Geringsten von den frisch eingesa'mmelten. Die Biichse
bleibt bei bfterem Herausnehmen scheinbar noch voll, weil die dickgepackten
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Massen sich durch ihre Elasticitat wieder heben. Da die Wollblumen nicht
jedes Jahr gerathen, so ist es zweckmiissig, sich in giinstigen Jahren mit
einem zweijahrigen Yorratbe zu verseben, was bei der beschriebenen Behand-
lung nicht die geringste Gefahr fur die Giite derselben hat. Ich habe scbon
funfjahrige Blumen gehabt, welche von den neuen nicht konnten unterschie-
den werden. Die zu Species bestimmten Blumen werden mit dem Rollmesser
(Pharm. Technik, 1. Aufl. S. 242, Fig. 195, 2. Aufl. S. 281, Fig. 234) zersehnit-
ten und durch ein Speciessieb abgeschlagen.

Folia Aurantii. ^omcvanjcnblatter.

Citrus vulgaris Basso. Aurantiaceen Juss. XVIII. L.

Langliche, spitze, unbehaarte, durchscheinend-punktirte

Blatter, mit gegliedertem
,
ziemlich breit gefliigeltem Blattstiel;

von gewiirzkaftem Geruck und bitterem Gescbmack; gerieben

duftend. Sie sind im Sommer zu sammeln. Von den Citronen-

blattern unterscheiden sie sich dadurcb, dass bei diesen der Blatt-

stielfliigel sehr scbmal ist oder feklt.

Folia, Belladonnae. £oflfirfcbenblatter. 3Mai>onnablatter.

Atropa Belladonna L. Solanaceen Bartling. V. 1. L.

Sie sind oval, in den Blattstiel verschmalert, ganzrandig,

spitz, oberkalb gesattigt griin, im jiingeren Zustande reickhaarig,

im alteren nur an den Nerven bekaart. Die Blatter sind von der

wildwachsenden Pflanze, wenn sie aufzubliiken beginnt, zu sam-

meln und vorsiclitig aufzubewakren.

Die Blatter dieser Pflanze werden von den Krautersammlern in den mei-

stens sehr abgelegenen Fundorten derselben gesammelt und dem Apotheker

kauflich angeboten. Man hat die Identitat derselben genau festzustellen, ehe

man sie ankauft. Sie sind ziemlich leicht zu erkennen, wenn man sie einmal

genau angesehen hat. Das sicherste Kennzeichen sind die noch anhangenden

sehr charakteristischen Blumen. Man trocknet die Blatter theils zu Species,

theils zur Darstellung eines feinen Pulvers fur den inneren Gebrauch. Zum
letzteren Zwecke wahlt man die schonsten Blatter aus und breitet sie auf

Sieben aus.

Nachdem sie lufttrocken geworden, bringtman sie in den Trockenschrank

und stosst sie in einem trocknen Morser zu feinem Pulver. Das Pulver be-

wahrt man in einem gegen Licht und Luftzutritt gehorig geschiitzten Glase.

Es verliert nie seine Farbe. In grosseren Mengen wird ein grobliches Pulver

zu Aufschlagen gebraucht und in Speciesform, mit anderen Pflanzenstoffen

gemengt, abgegeben. Es wird in gleicher Art aus den wohlgetrockneten

Blattern durch Stossen im Morser dargestellt und in Blechkasten oder in

wohlverschlossenen enghalsigen Flaschen aufbewahrt. Die gauze Pflanze ent-

halt ein nicht fliichtiges Alkaloid, welches Sauren vollstiindig neutralisirt, das

Atropin. In grosster Menge ist es in der Wurzel enthalten. Es ist noch

nicht im reinen Zustande in den Arzneischatz eingefiihrt worden und aus

diesem Grunde seine nahere Beleuchtung hier nicht am Orte.

Die Pharmacopoe treibt einen iiberflussigen Luxus mit obscuren botani-
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jchen Autoritaten. Man kann nicht einselien, warum die naturliohe Familie

der Solaneen hier nach Bart ling getaui't ist, wie die Compositen nach

Adanson, die Lavandula nach Chaix. Es ware genugend, wenn- man sich

mit einigen grossen Namen begniigte, oder auch zuletzt diese wegliesse. Die

Familien der Solaneen, der Compositen, der Labiaten, ITinbelliferen sind ver-

standlich
,
auch wenn man sie ohne Jussieu benennt, und darauf sollte es

ioch eigentlieh herauskommen, dass wenn ein Begriff einmal feststeht, die

Jevatterschaft aufhort. Es ist gerade so, als wenn man in der Chemie immer
iagen wollte : Chrom Vauquelin, Selen Berzelius, Rubidium Bunsen. Es ge-

augt, wenn die Entdecker in den Annalen der Wissenschaften registrirt sind,

dine dass wir taglich mit ihnen auf den Markt gehen.

Folia Cardui benedicti. ©arbobcnebictenbtatter.

Cnicus benedictus L. Compositen Adanson. XIX. 3. L.

Langlich -lanzettformige oder lanzettformige, in den Blattstiel

verlaufende
,
buchtig fiederspaltige, stachlicht gezahnte, zottige

Blatter von sehr bitterem Gescbmack. Es ist gestattet, die an-

.{ebaute Pflanze zu verwenden.

•

Diese Arzneipflanze wird meistens bei uns cultivirt und aus dem Samen
gezogen. Sie dient vorzugsweise zur Bereitung des Extractes, und zu diesem

?wecke ist es nicht gerade nothwendig, die reinen Blatter abzustreifen
,
was

vegen der Stacheln fast unthunlich ist, sondern man kann die ganze Pflanze

lazii verwenden. Diejenige Menge, welche zu Species in der Apotheke ge-

araucht wird. ist reiner auszulesen und mit dem Rollmesser zu schneiden. Sie

aalten sich sehr gut.

Folia Digitalis, ^inflerfyutbldttev.

Digitalis purpurea L. Scrophularineen R. Brown. XIV. 2. L.
• V

Langliche, in den Blattstiel versclnnalerte, runzlige, gelcerbte,

’zumal unterhalb mebr oder Aveniger filzige Blatter von bitterem

Geschmack. Sie sind von der bltihenden wildwachsenden
,
nicht

von der angebauten Pflanze zu sammeln
,
im Schatten zu trock-

nen, und in Gefassen, die vom Lichte ausgescblossen, jedocli nicht

iiber ein Jahr, vorsichtig zu bewahren.

Der Fingerhut wachst vorherrschend in Gebirgsgegenden, in Laubwalderu
und Waldschliigen

,
sodann auf oden bergigen Heiden. Nur der wildwach-

sende darf eingesammelt werden. Man hat die Blatter in zweierlei Form
vorrathig, als Species zu Infusionen und als feines Pulver zur Receptur. Bei

dem im Ganzen sehr geringen Verbrauche kann man diese Substanz mit der

grossten Sorgfalt behandeln. Um das feine Pulver darzustellen
,

rippt man
die Blatter ab und trocknet die Blattsubstanz auf Sieben im Schatten an

einem warmen Orte. Zuletzt wird sie einige Stunden im Trockenschrankc

M oh r, Comraentar. j^cj



290 Folia Farfarae. — Folia Hyoscyami.

ausgetrocknet, bis Alles zerreiblich geworden ist. Man stosst rascli zu Pulver i

und siebt durch ein enges kleines Sieb ab. Das Pulver bringt man sogleich

in Glaser, die man entweder durch umgeklebtes Papier, Steinkohlentheerlack
i

oder sonst wie undurcksichtig gemacht hat. Audi kann man die Glaser in i

passenden Biichsen von Blech bewahren. Die Farbe des Pulvers ist hellgriin,

nicht so lebhai't als bei der Belladonna.

Die als Species vorratkig zu lialtende Menge verschafft man sich,’ indem

man die gut getrockneten Blatter durch ein passendes Drahtsieb durchreibt.

Man sehe darauf, die Blattrippen nicht mit durchzureiben.

Die Blatter von Verbascum Thapsus, womit sie moglicher Weise ver-

weckselt werden konnten, sind dicker von Substanz, auf beiden Seiten wollig

und vveicher anzufiihlen.

I r

Folia Farfarae. Jpuflattigblatter.

* SI

Tussilago Farfara L. Compose ten Adanson. XIX. 2. L.

Rundlich-herzformige, buchtig-eckige
,

gezahnte, unterhalb

weisslicli filzige Blatter von etwas bitterem Geschmack. Sie !'

mussen irn Mai gesammelt werden.

Die ilach auf der Erde aufliegenden Blatter des Huflattigs konnen nicht

leicht mit anderen Blattern verwechselt werden, sie unterscheiden sich durch r

ihr sammetartiges zartes Anfiihlen und die Weichheit der Textur. Sie sollen .

im Monate Mai gesammelt werden, wenn sie noch jung und zart sind. Sie

trocknen sekr leicht, und werden in Speciesform gebracht entweder durch

Durchreiben oder mit dem Rollmesser.

Folia Hyoscyami. Stlfenfrautbfdtter.

Hyoscyamus niger L. Solanaceen Bartling. V. 1. L.

Eiformig-langliche, buchtig - gezahnte
,

zottige Blatter von .

ekelerregendem
,
betaubendem Gerucb. Man sammle sie, wenn

‘

die Plianze zu bliihen anfangt, und bewabre sie vorsicktig auf,

aber nicht iiber ein Jalir.

j ^

Das Bilsenkraut ist eine eigentliche Scliuttpflanze. Es verschwindet um
so mehr, je besser der Ackerbau betrieben wird, und ist in manchen Gegen-

den schon seiten geworden. Ueber seine Einsammlung und Bebandlung ver-

gleiche Folia Belladonnae. Ein scheinbar trocknes Kraut enthielt noch

IS Procent Feuchtigkeit. Hier und dort wird noch das Oleum Hyoscyami
coctum angewendet, an welchem man gern die tiefgriine Farbe des Chloro-

phylls sieht. Um dies zu erreichen, hat man vorgeschlagen, das Kraut mit i

Weingeist zu befeuchten und dann auszuziehen. Ortlieb empfiehlt statt

dessen Aether und Wasser anzuwenden. Darnach wiirden 4 Unzen trocknes

Kraut zu grobem Pulver zerrieben mit 6 Drachmen Aether und G Drachmen 1

Wasser tiichtig gemengt, und in einem Dcplacirapparat aus Glas 16 Unzen

Oleum Olivarum aufgegossen. Das Oel geht mit der Farbe und dem Ge-
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ruche des Krautes beladen und ganz klar unten durch, und durch offenes

Hinstellen an einen mild warmen Ort lasst man den Aether verdunsten.

Folia Melissae citratae

.

©itronenmcUffenbldttcr.

Folia Melissae. SJleliffeubhittev.

Melissa officinalis L. a, citrata JBischoff. Labiaten Juss.

XIY. 1. L.

Eiformige, oder fast herzformige, kerbig-gesagte, mehr oder

weuiger ranhe
,
unterhalb blassere oder dort driisige Blatter von

.gewiirzhaftem Geruch und schwach bitterem Geschmack. Sie

^sind zu sammeln
,
wenn die haufig angebaute Pflanze zu bliihen

beginnt, und diirfen nicht mit den unterhalb grau-filzigen Blat-

:tern der nach Citronen riechenden Abart der Katzenminze, Ne-

peta Catavia L. var. citriodora, verwechselt werden.

Die Melisse lasst sich leicht ziehen, da sie jedes Jahr olme besondere

Cultur wieder zum Vorschein kommt. Icb halte es fur zweckmassiger, sie im
Vorsommer, lange vor dem Bliihen zu samtrleln, weil sie dann in der hoch-

ssten Entwicklung ihrer Krafte stehen. Die Bliithe erscheint erst im Nacli-

sommer. Alsdann sind aber auch die Blatter sekr klein. Diese lasst man
; stehen, damit die Pflanze, welche eine perennirende ist, ilire Wurzeln wieder

mit neuen Nahrungsstoffen fiir das nachste Jahr bereicliern konne. Man kann
zwei Schnitte machen. Die Melisse wird auf dem warmen Boden getrocknet

und sogleich in Blechgefasse eingefiillt.

Folia Menthae crispae. ^raufeminjfelflttev.

.Mentha crispa L. et crispata Schrader. Labiaten Juss. XIV. 1. L.
p

Fast sitzende, herzformige oder eirunde, blasig-runzliche, am
iRande wellenformige

,
zerschlitzte, gezalmte, stumpfe oder spitze,

zottige oder kahle, unterhalb driisige Blatter von eigenthumli-

chem Geruch. Die Blatter ‘sind zu sammeln, wenn die angebaute

Pflanze aufzubliihen beginnt.

Die Pharmacopoe hat sich bequemt, meine Kritilc der fruheren Schreib-

art Krausemiinze anzunehmen, und Minze zu schreiben, von dem griechischen

Worte jxCvOu und dem englischen mint.

Die Krauseminze lasst sich, wie die Melisse, leicht zieben. Die Stengel

werden ganz abgeschnitten und die Blatter abgestreift. Sie erreicht in arz-

neilicher Beziehung nicht ihre Zwillingsschwester, die Pfefferminze.

Die Mentha crispata besitzt langliche, fast lanzettformige
,

runzliche,

krause Blatter und eine verlangerte Bliithenabre. Sie wachst an Bachrandern

19 *
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wild. In Geruch sind sich beide Pflanzen ziemlich unahnlich und die Ver-

weohselung ist jedenfalls kein Vortheil.

Folia Menthae piperitae. $Pfeffermin$6ldtter.

Mentha piperita L. Labiaten Juss. XIV, 1 . L.

Ziemlich lang gestielte, langliche, spitze
,
scharf gesagte, fast

unbehaarte, drusige, duftende Blatter von eigenthiimlich gewiirz-

haftem Geschmack, im Munde anfangs brennend, nachher das

Gefiihl der Kalte erzeugend. Die Blatter miissen gesammelt

werden, wenn die angebaute Pflanze zu bluhen anfangt.

Die minder kraftigen, blattstiellosen Blatter der griinen Minze,

Mentha viridis L., sind zu verwerfen.

Die Pfefferminze ist viel schwieriger zu ziehen, als die Melisse und Krause-

minze, weil sie lange Auslaufer mackt, die alle Wurzeln treiben und zuletzt

den ganzen Boden mit einem Filze von Wurzeln durcbsetzen. Die Blatter der

stolones sind nicht sebr krafti^. Man muss beim Baue auf die Erzielung

hoher und gerader Stengel sehen^ woran sich die grossten und am starksten

riechenden Blatter befinden. Man baue niemals Krauseminze und Pfefferminze

nahe bei einander, weil durcb Verbreitung des Blumenstaubes Bastarde ent-

stehen, die fur keines gelten konnen. Wenn die Pflanze lange Jabre auf einer

Stelle gezogen wird, so wird sie behaart und verliert ihr Aroma. Die Blatter

werden abgestreift, nachdem man die Pflanze kurz vor Aufbrechen der Bliithe

am Boden abgescknitten hat. Sie werden auf dem Speiclier ausgebreitet,

nack Umstanden im Trockenofen nachgetrocknet, durchgerieben und inBlech-

kasten verwa'krt.

Folia Millefolii. @cfyafcjarbenf>lfitter.

Achillea Millefolium L. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Im Umfange lanzettformige, doppelt fiederspaltige, am Blatt-

stiel und Nerven unterhalb zottige Blatter, mit verkiirzten, lan-:

zettformigen
,
zugespitzten

,
stachelspitzigen, unterhalb driisigen

Zipfeln; von bitterem Geschmack.

Das getrocknete Kraut wird auf dem Sckneidemesser oder im Stampl-

troge zerkleinert, und enge gepresst in blechernen Ivasten aufbewahrt. Es lasst

sich lange und gut kalten. Es dient zu Abkockungen und zu einem wass-

rigen Extra cte.
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Folia Nicotianae Tabaci $abaf6Mattcr.

Nicotiana Tdbacum L. Solcmaceen Bartling. V. 1 . L.

Die trocknen Blatter sind braun, langlich-lanzettfdrmig, spitz,

am Grunde verschmalert
,
ganzrandig, driisig behaart; sie haben

, ainen eigenthumlichen Geruch und sind beim Kauen scharf. Man
svende die sogenannten Yirginischen Blatter an.

Die neue Pharmacopoe hat den Bauerntabak, die Nicotiana rttstica L.,

weggelassen, so wie auch der eine Stoff vollkoimnen ausreicht.

Wo der Tabak angebaut wird, diirfte es nicht schwer sein
,
fur den im

Ganzen hochst seltenen Gebrauch eine geniigende Menge recht schoner aus-

.gewachsener Blatter zu erhalten, um gegen jede kiinstliche Behandlung der-

-selben gesichert zu sein. Die Pharmacopoe empfiehlt die sogenannten Vir-

.ginischen Blatter. Darunter ist wohl der sogenannte Rollencanaster der

fbesseren Sorten zu verstehen. Natiirliche unverarbeitete Blatter sind nicht

hberall zu haben, sondern nur in eigentlichen Tabaks- oder Cigarrenfabriken.

iDagegen ist der Yirginische Rollencanaster ’hberall zu kaufen
,
und er ent-

-spricht auch dem vorliegenden Zwecke, da seine Blatter auch noch keiner

anderen kiinstlichen Behandlung als dem Rollen unterworfen waren. Sie

werden als Infusum zum Klystiere verbraucht.

Folia Rorismarini. DloSmarinbldtter.

Rosmarinus officinalis L. Labiaten Juss. II. 1. L.

Steife, linienformige, runzlicbe, driisige, am Rande zuriick-

.gerollte, unterhalb weiss -filzige Blatter von gewurzbaftem Geruch.

Folia Salviae. 0albeibldtter.

Salvia officinalis L. Labiaten Juss. II. 1. L.

Die Blatter sind gestielt, langlich, runzlich, fein gekerbt,

diinn filzig, von aromatischem Geruch und bitterem Geschmack,
und beim Kauen zusammenziehend. Sie sind zu sammeln, bevor

die angebaute Pflanze zu bliihen anfangt.

Salbei baut sich leicht in Garten als Wegeeinfassung an, und halt lange

ans. Wird wie Melisse eingethan. Sehr haltbar.
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Folia Sennae. @enne6blatter.

?((evnnbrtiter ober £ripolttauer ©eiutesbldtter.
%

Cassia lenitiva Biscliojf. Caesalpineen Be Candolle. X. 1 . L.

Die Blattchen sind fast lederartig
,
oval oder langlich, ganz-

randig, am Grunde schief, in der Mitte breiter, spitz, fein stachel-

spitzig, adrig, mehr oder weniger fein behaart, blass blaulich-

griin
;

sie haben einen eigenthiimlichen Geruch und widerlich

bitterlicben Gesclnnack. Sehr oft sind sie mit den steifen, lan-

zettformigen, am Grunde gleichen, einnervigen, blaugriinen, weich-

baarigen Blattern der Argelpflanze
, Solenostemma Argel Hayne,

vermischt. Man verwerfe die eingemengten Blattspindeln und
Hiilsen. Es ist weder gestattet, die indische Senna, die lang lan-

zettformigen und zugespitzten, am Grunde breiteren Blattchen

von Cassia acutifolia Belile, noch die Aleppo- oder italienische

Senna
,

die umgekehrt eiformigen Blattchen von Cassia obovata

Colladon, anzuwenden.

Ziemlich in derselben Art, wie in der vorigen Pharmacopoe, haben war

wieder einen gelehrten Apparat, worin fiinf Autoren vorkommen. Wenn man
sagt, die achten Sennesblatter koramen von der Cassia lenitiva JBischoff' her,

so ist das ein falscher Ausdruck, und man muss sagen, die Pflanze, von der

die achten Sennesblatter abstammen, hat Bischoft Cassia lenitiva genannt;

denn die Sennesblatter waren friiher bekannt, als die Pflanze. Friiher hatte

man die Pflanze Cassia lanceolata genannt, welcher Name von der lanzett-

formigen Gestalt der Blatter abgeleitet und eigentlich noch bezeichnender ist
?

als der Namen lenitiva
,
denn zum Stuhl fuhren die meisten, achte und falsche

Sennesblatter. Die Pflanze waclist in Dongola und den hoheren Ebenen von

Nubien. Die Blattchen sind 6 bis 15 Linien lang und 4 Linien breit, oval

zugespitzt, kurzgestielt und ganzrandig (Fig. 40. Sie bilden vorzugsweise

diejenige Sorte der Sennesblatter, welche Alexandrinische genannt werden.

Man erkennt sie im trocknen Zustande, ausser an der Form, an einem

eigenthiimlichen Geruche, der besonders bei der Infusion stark hervortritt

und vielen Personen unertraglich widerlich ist. Die anderen Arten von Sen-

nesblattern haben zum Theil gar keinen, zum Theil einen weit milderen iihn-

lichen Geruch. Selir haufig finden sich auch Blattchen von anderen Species

beigemengt. So unter anderen die Blattchen von Cassia obovata. Sie sind

6 bis 12 Linien lang, 3 bis 5 Linien breit, verkehrt eiformig, d. h. die grosste

Breite ist etwas fiber die Mitte des Blattes nach der Spitze bin (Fig. 41). Sie

sind mit sehr feinen Haaren besetzt, kurz zugespitzt, mit einem kurzen

Stachelspitzchen (mucro) versehen, welches meistens in der trocknen Waare

abgestossen ist, und ziemlich steif. Eine einzige Mittelrippe mit sechs bis

acht kleinen Seitenrippen
,
welche in feine Adern auslaufen. Yon Farbe sind

sie blassgelblich grim, unten mehr graugriin. Der Geruch ist nicht so stark

I
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wie bei der vorgenannten Sorte. Ob die Cassia obtusa Hayne eine eigene

-Species sei oder nur die alteren Blatter der Cassia obovata, ist von mehreren

Fig. 39. Fig. 40. Fig. 41.

Cassia lanccolata. Cassia obovata. Cassia obtusa.

'Botanikern bezweifelt worden. Sie unterscheiden sich von den gewohnlichen

Blattchen der Cassia obovata dadurch, dass letztere oben abgerundet, die

obtusa aber flacher abgestutzt ist (Fig. 42). Am Blattstiel aber laufen die Rander

der Cassia obtusa spitzer bei, als bei Cassia Senna, mit denen die Blattchen

in dem iibrigen Theile des Umfanges grosse Aebnlicbkeit haben. Uebrigens

.gehort die Cassia obovata zu den Pflanzen, welcbe die achten Sennesblatter

liefern. Sie sind in wechselnden Verhaltnissen den verscbiedenen Sorten bei-

.gemischt. In Italien wurde sonst diese Species obovata stark angebaut, und
lieferte die italienischen Sennesblatter, Folia Sennae italica, welche jetzt

micht mehr im Handel vorkonnnen. Die tripolitanischen Sennesblatter beste-

•hen aus den Blattchen der Cassia lanceolata und obovata. Sie gehoren eben-

: falls *zu den achten Sennesblattern.

Durch die vorige Pharmacopoe waren auch die ostindischen Sennesblat-

ter, Folia Sennae indica

,

zugelassen worden. Sie sind seit dem Jahre 1821

allgemein bekannt. Sie kommen von der Cassia acutifolia her, welcher

Baum im glucklichen Arabien und Oberagypten einheimisch ist. Die Blatter

-sind sec-hs-'bis neunpaarig, der Blattstiel ist ohne Driisen
;
die Blattchen sind

lanzettformig, lang zugespitzt, glatt, einen und einen halben Zoll lang und an

vier Linien breit (Fig. 43). Die Seitenrippen des Blattchens verlaufen nicht

Cassia acutifolia.
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in clen Rand desselben, sondern biegen sich an der Spitze um und legen sich
an die nachst vordere Seitenrippe an. Diese Blatter sind meistens sehr rein,

und steben an Wirksarakeit den alexandrinischen Sennesblattern nicht nach
Die Cassia marylandica, welehe aucli in unseren Garten ala Zierpflanz

gezogen wird, hat ahnliche Blatjter wie die Cassia lanceolata
,
nur grosse:

(Fig. 43). Allein diese Blatter entbeliren jeder Wirksamkeit, und rnussen des-

halb scharf ausgeschlossen warden. *

Eine sehr seltene Sorte von Sennesblattern ist diejenige, welehe von
Cassia Senna herkommt. Die Blattchen sind 12 Linien lang und 0 bis

7 Linien breit. Sie sind oben breitstumpf, nach der Basis etwas schmale;

werdend, aber selbst ganz uuten noch rait einer rundlichen Biegung an die

Mittelrippe anlaufend (Fig. 44), wodurch sie sich von der Cassia obtusa

(Fig. 41) unterscheiden
,
welehe spitz auslaufen. An der Blattspitze ist ein

kleine hervorragende Spitze (der Mittelrippe) vorhanden. Von Farbe sind sie

blaulichgriin, unten mehr graugriin. Sie kommen selten zu uns, und sollen

auch nicht so wirksam sein, wie die anderen genannten Sorten.

Die Argelblatter *), Folia Argel
,
stammen von Cynanchum Argel L., einem

in Oberagypten und Nubien einheimischen
,

3 Fuss hohen Strauche. Sie sind

einfach, dick-lederartig, langlich-lanzettformig, spitz, kaum gestielt, einnervig,

runzlich, auf beiden Seiten kurz behaart, an der Basis gleich. Die Tinevelly-
Senna ist eine vorziigliche indische Sorte und besteht aus den Blattem der

Cassia angustifolia
,
die zu Tinevelly, einer Landschaft bei Calcutta, cultivirt

wird. In der neuen Pharmacopoe sind die indischen Sennesblatter wieder

ausgeschlossen
,
die in der 6. Auflage zugelassen waren. Versuche dariiber

sind nicht bekannt geworden.

lit

Folia Sennae Spiritu Vini extracta.

Sftit SBeingeift erfdjopfte ©enneSbldttev.

Sennesblatter werden in vier Tlieilen hockst rectificir-

ten Weingeistes zwei Tage macerirt, dann ausgepresst und

getrocknet.

Der Ausdruck Folia extracta ist eigentlich falsch, denn extractus bezieht

sich auf die Stoffe, die wirklich ausgezogen worden sind, nicht auf den Riick-

stand. Es miisste heissen abhita, lota, macerata oder sonst was. Im AUge-

meinen ist der lateinische Text viel correcter als friiher.

Die Sennesblatter enthalten einen inWeingeist loslichen harzigen Bestand-

theil, und einen anderen in Wasser loslichen. Der letztere ist in einer con-

centrix-ten Losung Losungsmittel fiir den harzigen Bestandtheil, und zwar um
so mehr, je heisser und concentrirter die Losung ist, wie wir dies schon bei

der Aloe und dem Extractum Eatanliae gesehen haben. Der harzige Be-

standtheil ist unter dem Namen Cathartin unterschieden worden. Man schreibt

ihm die Bauchgrimmen erregenden Eigenschaften der Sennesblatter zu. Der

wasserige Bestandtheil erreicht seinen Zweck der Leibesoffnung oline diese

unangenehme Nebenwirkung. Der Zweck der obigen Preparation ist kein

*) Vgl. Neues Repert. der Pharm. 11, S. 14.
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anderer, als diesen harzigen Bestandtheil vorweg zu entferneu. Dies geschioht

durch hochstrectiticirten Weingeist in der Kalte. Wollte man dazu einen

verdiinnten Weingeist anwenden, so wiirde man alles Losliche qhne Ausnahme

ausziehen and ein wirkungsloses Blattskelett ubrig behalten. Es ist demnach

die Vorsehrift der Pharmacopoe streng zu befolgen.

Wenn man Sennesblatter mit dem vierfachen Gewichte Weingeist iiber-

wiesst, welches gerade die zumBedecken kleinste Menge ist, und das Gemenge

einige Tage stehen lasst, so erhalt man einen griinen Auszug, welcher neben

dem Harzgehalte aueh das Chlorophyll der Blatter enthiilt. Dieser Auszug

:
giebt mit Wasser verdiinnt einen Niederschlag, der sieh schwer absetzt. Die

Blatter werden ausgepresst und getrocknet. Sie haben einen Theil ihrer grii-

nen Farbe verloren und dafiir eine gelblichgrune angenommen. Eine Unze

Blatter verlor 45 Gran an Gewicht. Die ausgezogenen Blatter geben mit

heissem Wasser infundirt einen immer noch sehr gefarbten Auszug, welcher

imild abfiihrende Eigenschaften
,
ohne das Gefiihl von Bauchgrimmen zu er-

! regen, besitzt.

Hierauf griindet sich die Anwendung dieser Blatter zu den Species laxan-

tes St. Germain auf S. 178 der Pharmacopoe. Fur den gewohnliehen Ge-

brauch der Sennesblatter geht daraus hervor, dass man ein Infusum derselben

nicht heiss coliren soli, oder dass man statt siedend heissen Wassers kaltes

oder hochstens lauwarmes Wasser anwenden, und die Digestion oder Mace-

: ration lieber eine halbe Stunde langer dauern lassen soil. Die vorige Pharmacopoe
hatte auch bei der Bereitung des Extractum Sennae ganz richtig lauwarmes

Wasser empfohlen. Die lauwarme Digestion erreicht den Zweck des Auszie-

hens mit Spiritus bei der gewohnliehen Receptur. Es ist natiirlich Sache des

Arztes und nicht des Apothekers, diese Veranderung zu priifen und einzu-
! fuhren. Nach Deane (Pharm. Centralblatt 1845, 1, 232) giebt heisser und
tkalter Weingeist gleichviel harziges Extract und die Ausziige besitzen ein

;
gleiches specif. Gewicht. Es ist also kein Grund vorhanden, von der Vor-

schrift der Pharmacopoe, welche durch das Wort macerentur den kalten Auf-

.
guss empfiehlt, abzuweichen.

Um mit dem kleinsten Yerlust an Weingeist diesen Auszug zu machen,
bedient man sich der kleinen Auszugpresse, die in meiner pharmaceutischen

Technik (1. Aufl. S. 100; 2. Aufl. S. 117) genauer beschrieben ist. Es ist

eigentlich eine Real’sche Presse in eine gemeine verwandelt. Man fullt den
inneren Cylinder mit flach geschichteten Sennesblattern, giesst den Weingeist
bi3 zum Ueberslehen auf, lasst bedeckt zwei Tage stehen, dann ablaufen und
presst zuletzt aus. Der Weingeist fliesst grosstentheils von selbst ab. Man
•sammelt ihn und destillirt ihn gelegentlich zu demselben Zwecke. Yon dem
weingeistigen Extract wird bis jetzt keine Anwendung gemacht, obgleich es

fur reisende Englander gewiss recht passend ware.

Folia Stramonii @ted)rtpfett)lcittev.

Datura Stramonium L. Solanaceen Bartlimj. V. 1. L.

Sie sind gestielt, eif'ormig, spitz, buchtig-gezahnt, die jiinge-

ren fein behaart, die alteren nur an den Nerven mit Harchen
besetzt, oberhalb gesattigt grlin, unterhalb blasser; von betiiuben-
dem Geruch und ekelerregendem, bitterem Geschmack. Die Bliit-
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ter rniissen gesammelt werden, wenn die Pflanze zu bliihen an-
fangt, und sind vorsichtig, jedoch nicht iiber ein Jahr, zu

bewahren.

Die Blatter dieser aus dem Oriente stammenden und durch die Zigeuner
in Europa verbreiteten Pflanze werden sauber abgepfliickt, getroeknet ynd in

Blechkasten verwahrt. Das Extract ist in der 7. Auflage der Pharmacopoe
ausgefallen.

Folia Trifolii fibrini. 2)reiblatt

Folia Trifolii aquatici. SiberfleeHdtter. 23ittcvf(ecb(dttcv.

gieberfleeblalter.

Menyanthes trifoliata L. Gentianeen Juss. V. 1. L.

Gestielte, dreizahlige Blatter mit fast sitzenden, ovalen oder

langlichen, stuinpfen, leicht ausgescliweift gekerbten, unbebaarten,

lebhaft griinen Blattcken von sehr bitterem Gesclimack. Sie

rniissen im Mai und Juni gesammelt werden.

Der Biberklee gehort zu den werthvollsten bitteren Mitteln. Die Blatter

werden in den genannten Monaten, wenn die Pflanze vollkommen ausgewachsen

ist, gesammelt und getroeknet. Sie dienen meistens zur Bereitung des Extractes.

Folia Uvae Ursi. S5drentraubenb(dtter.

Ardostapliylos Uva Ursi Sprengel. Ericaceen It Brown. X, 1 . L.

Sie sind lederartig, umgekehrt eiformig, ganzrandig, unbe-

haart, glanzend, netzaderig, von schwach bitterem Geschmack
und gekaut zusammenziehend. Die Blatter sind im Sommer zu

sammeln, und nicht mit dem am Rande zuriickgeschlagenen,

unterhalb matten, adrigen und braunpunktirten Blattern der

Preisselbeere, Vaccinium Vitis Idaea L., zu verwechseln.

Die gemeine Barentraube wacbst auf waldigen, trocknen Gebirgen im
siidlicben und in der Ebene im nordlichen Deutschland. Die Blatter der

Preisselbeere sind gegen die Basis hin minder verschmalert und unten mit ver-

tieften Punkten versehen, und dadurch leicht davon zu unterscheiden. Noch
ahnlicher sind die Blatter der Rauschbeere ( Vaccinium uliginosum), welche

aber wegen der Seltenheit dieser Pflanze schwerlich statt der Blatter der

Barentraube vorkommen.
Das Decoct der Barentraubenblatter enthalt eisengriinenden Gerbstoff.

Die Blatter halten sich lange und gut.

In der Ableitung der Familiennamen hat die Pharmacopoe keinen leiten-

den Grundsatz. Wenn von Gentiana Gentianeen genannt werden, so muss-
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ten von Erica Ericeen
,
von Solarium Solaneen abstammen

,
wahrend diese

mit der gedehnteren Endung -aceen vorkommen.

Fructus Anisi stellati. 0tevnani6.

Semen Anisi stellati.

Itlicium anisatum Loureiro. Wintereen Lindley. XIII. 4. L.

Steinfruchtartige Friichtchen, meist zu achten, sternformig

gespreitzt
,

kahnfbrmig, zusammengedriickt
,

aussen graubraun,

unzlich, innen geplattefc, einfacherig, am oberen Kande aufsprin-

gend, einsamig, mit zusammengedrticktem, glanzendem, kastanien-

Draimem Samen; von gewurzhaftem Gerucb und siisslichem Ge-

sschmack, gekaut auf der Zunge etwas brennend.

Die Pflanze ist bei Canton zu Hause. Das Gehause betragt ungefahr 3
/4

/om Gewicht der ganzen Frucht, und enthalt mebr atherisches Oel als der

-iamen. Letzterer entbalt aucb ein fettes Oel.

Der Sternanis wird als feines und grobes Pulver gebraucht, ersteres als

ingredienz zu Pulvern, letzteres als Zusatz zu Thee und zu Infusen. Das stark

iechende Pulver wird in enghalsigen Glasern aufbewahrt, und nicht zu viel

lavon im Yorrath bereitet, da es ein atherisches Oel enthalt, welches bei

eichlichera Zutritt von Luft oxydirt wird.

Fructus Anisi vulgaris. 2lni6frucfyte.

Semen Anisi vulgaris. 2lntgfanten.

Pimpinella Anisum L. Vmbelliferen Juss. V. 2. L.

Sie sind breit eiformig, wenig von der Seite zusammenge-
Iriickt, dicht und sehr kurz behaart, grau-griinlich

,
eine Linie

ang
,

aus zwei meist zusammenhangenden
,

fein funfrippigen

rheilfiiicbtchen zusammengesetzt, von gewiirzbaftem Geruch
and siisslichem Geschmack, beim Kauen auf der Zunge etwas
orennend.

Wir haben in der Nomenclatur dieser Drogue eine Yeranderung erfahren,

lie uns einige Worte abnothigt. Es weiss wohl jeder Mensch, was fur ein

interschied zwischen Frucht und Samen ist. Ein Apfel, eine Melone sind
rruchte, ein Apfelkern, ein Melonenkern ist ein Samen. Nun bestehen die

Yarpellen der Doldenpflanzen aus zwei Samen, die sich bei der Reife unten
oslosen und dann nach oben mit einem diinnen Fadchen, welches bei den Pflau-

en die Nabelschnur vertritt, festhangen. Durch Bewegung trennen sie sich

eicht davon los, und stellen dann nur mehr einzelne Samen vor. Nach der

lystemmacherei der Professoren der Botanik stellen also noch zwei zusam-
nenhangende Samen eine Frucht vor, wenn sie aber getrennt sind, Samen.
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Aber zwei Samen zusammengewachsen
,
wenn nichts anderes dabei ist

,
nicht I

Schale, Mark, Saft, sind doch auch nichts als Samen, und die einzelnen I

Samen unterscheiden sich nicht von den zusammengewachsenen wie eiu Apfel-
||

kern von einem Apfei. Wenn nun die einzelnen Samen des Anises, des Ko-
rianders nur meist zusammenhangen, zum Theil aber auch schon getrennt
sind, so miisste man einen solchen Anis als aus Friichten und Samen bestehend
bezeichnen. Wenn sie sich aber wie beim Kiimmel leicht trennen

,
oder wie

beim Fenchel gewohnlich schon getrennt sind, so ist die Bezeichnung Fructus
offenbar eine Unwahrheit. Endlich wie uberfliissig ist eine solche Namen-
veranderung. Wer Fenchelsamen oder Anissamen begehrt, ist zufrieden, wenn
er das rechte Ding belcommt, und es ist ihm ganz gleichgiiltig

,
ob die zwei

Samen noch zusammenhangen oder nicht. Der Apotheker. aber soli die Ord-

nung seiner Gefasse und die Ueberschriften verandern. Diese Samen sind

meistens in Schiebladen enthalten, die nicht wie Glaser oder Porcellan-

buchsen einfach versetzt werden konnen. Jede passt nur in ihre eigene Stelle.

Nun kann es kommen, dass Altheewurzel in den stark riechenden Fasten des

Fenchels oder Phellandriumsamens untergebracht werden muss, oder dass die

alphabetische Ordnung gestort wird. Ich weiss von einer einzigen Apotheke, ;

dass die Kosten der Yeriinderung der Gefasse und Gestelle in Folge der Na- f

menveranderungen mehr als 50 Thaler betrugen.

Fructus Aurantii immaturi. llnreife ^omeranjen.

Foma Aurantii immatura.

Citrus vulgaris Eisso. Aurantiaceen Juss. XVIII. L.

Die unreifen, getrockneten, kugeligen, driisigen, vielfacherigen,

bis zur Grosse einer Kirsclie ausgewaklten Friichte, von dunkel-

griiner Farbe, gewiirzliaftem Gerucb und bitterem Geschmack.

Vergleiche liber die Pflanzen Cortex Fructus Aurantii
,

S. 195. •

Die Friichte sind braungriin
,
mit kleinen Yertiefungen von den ein-

j

getrockneten Oelblaschen herriihrend. Sie besitzen das bittere Princip neben

dem aromatischen in weit hoherem Grade als die Pomeranzenschalen. Sie

werden nur zum Ausziehen gebraucht.

Fructus Cannabis, ^anffbvner.

Semen Cannabis. -Ipaitffamen.

Cannabis sativa L. Urticaceen Juss. XXII. 5. L.

Alte von ranzigem Geschmack sind zu verwerfen.

Hanfkorner sind immer nur einzelne Samen und niemals Friichte
,
und

deshalb die Bezeichnung Fructus geradezu falsch.

Der Samen dieser allgemein bekannten niitzlichen Pflanze wird nur ganz
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vorrathig gehalten uud bedarf keiner Vorbereitung. Er enthalt ein l'ettes Oel

bis zu % seines Gewichtes.

Fructus Capsici. ©panifc&er ^Pfcffec.

Piper Hispanicum vel Indicum.

Capsicum annuum et Capsicum longum Fingerhuth. Solanaceen

Bartling. V. 1. L.

Saftlose, kegelformige
,

gewohnlich rotke, glanzende, von

einem fast flaclien Kelck unterstiitzte Beeren, innen hohl, unvoll-

'Standig zwei- und dreifacherig
,
mit d'unnem, lederartigem Frucbt-

.gehause und gelblichen
,
flaclien

,
einem starken Samentrager an-

.gehefteten Samen. Im Munde erregen sie starkes Brennen.

Die in Westindien einheimische F’rucht wird auch bei uns in Garten ge-

baut. Sie wird in Landern, wo eine starkere Wiirzung der Speisen ublich ist,

auch in der Kuche als Gewiirz gebraucht. Nicht der Wohlgeschmack, sondern

der Aberglauben, dass man durch solche brennende Gewurze den Magen zu

jgrosseren Leistungen starken konne, hat ihre Anwendung in der Kiiche be-

idingt. In derPharmacie wird der spanische Pfeffer fast gar nicht gebraucht.

Fructus Cardamomi minoris.

Cardamomum minus seu Malabaricum. .fletuc ober SD^nlabartfc^e

Sarbamontcu.

FJIettaria Cardamomum White et Maton. Scitamineen R. Brown.

I. 1. L.

Papierartige, dreieckige, gestreifte, vier bis sechs Linien
lange, strohgelbe, dreifacherige Fruchtkapseln

,
mit kleinen, bar-

ten, braunen, stumpfkantigen, runzlichen, an der einen Seite mit
einer Langsfurche versehenen Samen von stark aromatischem
Geruch.

Hier ist im lateinischen Texte ein Druckfehler untergelaufen
,
indem mi-

nores statt minoris gesetzt ist; es sind nicht die kleineren Fruchte von Car-
damomum, sondern die Fruchte von Cardamomum minus. Wenu sich aber
in Tinctura aromatica (S. 200) und in Tinctura Rhei vinosa (S. 209) der
Ausdruck Fructum Cardamomi minorum findet, so ist es vielleicht etwas
mehr als ein Druckfehler.

Die kleine Gardamome ist ein vortreffliches
,
erwarmendes Gewiirz. Sie

tnacht einen Bestandtheil des friiheren Pulvis aromaticus aus.und muss zu diesem
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Zwecke zuerst gepulvert werden. Sie kommt im Handel in den Kapseln, und
davon befreit

(
excorticatum

)
vor. Vor dem Stossen mussen die Samen ent-

hiilst werden. Die olartige Beschaffenheit des Samens verhindert, denselben
fein zu stossen und durch ein feines Sieb zu schlagen. Man muss sich schon
mit einem etwas groberen Siebe begniigen

,
und das durcbgegangene Pulver

in kleinen Mengen in breiten Morsern unter starkem Drucke zerreiben. Das
Pulver wird in'blechernen Biichsen oder in Glas aufbewahrt. Die Cardamome
macbt einen Hauptbestandtheil der Tinctura aromatica aus, und wird in klei-

ner Menge bei der Tinct. Rhei vinosa und im Zittmann’schen Decoct
gebraucht.

Die Cardamome kommt von der Alpinia Cardamomum Roxburgh, welcbe

Pfianze nacbher noch dasUngliick hatte, vier bis fiinf neue Namen, von denen

einer oben angefiihrt ist
,

zu erhalten. Doch dadurch lernen wir sie nicht

besser kennen. Sie wachst auf der Kiiste Malabar und Koromandel, der Insel

Ceylon, wird 6 bis 9 Fuss koch und hat eine knollige Wurzel mit zahlreichen,

fleisckigen Wurzelfasern versehen. Die Fruchthiille ist ganz geruchlos. Man
rechnet beim Entkiilsen

,
dass 74 Procent Samen und 26 Procent Fruchthiillen

erhalten werden. 1 Pfund Samen liefert durch Destination, nach Marti us,

5 bis 6 Drachmen atherisches Oel. Nicht selten werden auch wohlfeilere Sor-

ten, namlich die grosse und lange Cardamome (Cardamomum majus und lon-

gum) des geringeren Preises wegen untergeschoben.

!!•:

Fructus Carvi . ^ummelfvuditc.

Semen Carvi. ^ummelfameit.

Carum Carvi L. Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Sie sind langlicla, von der Seite stark zusammengedriickt,

gegen zwei Linien lang, aus zwei schmalen, an beiden Enden
verschmalerten, fiinfrippigen, sich leicht von einander trennenden

Theilfriichten zusammengesetzt, mit schmalen, weisslichen Rip-

pen und breiten, braunen Furchen; sie haben einen eigenthiim-

lichen Geschmack.

Der Kiimmel enthalt eine reichliche Menge atherisches Oel. 10 Pfund

Samen geben nahe 12 Loth Oel. Er wird im ganzen Zustande vorriithig ge-

halten. Ueber die unpassende Bezeichnung Fructus Carvi siebe Fructus

Anisi vulgaris.

1

. |j

Fructus Colocynthidis. ^oloquinte.

Colocynthis. Poma Colocynthidis. Alhanddl.

Citrullus Colocynthis Arnold s. Cucumis Colocynthis L.

Cucurbitaceen Juss. XXI. 8. L.

Die getrockneten
,
kugeligen, gesclialten, mit einem leichten,



Fruct.us Coriandri. — Fructus Oubebae. 303

soliwarnmigen ,
weisslioken, ausserst bitteren Fleiscke versehenen

Friichte von der Grosse eines Apfels. Vorzuzieken sind die gros-

seren, welcbe ein weickliges Fleisch und wenige Sainen enthal-

ten; sie sind vou den Samen befreit auzuwenden und vorsicktig

aufzubewakren.

Die Koloquinte ist ein drastisches Arzneimittel von grosser Wirksamkeit,

in besonders hohem Ansehen bei den Englandern und solcben, die den Freu-

den der Tafel zu sehr naebbangen. Das von der ausseren Scbale befreite

sebr leiebte sebwammige Mark fuhrt den Namen Koloquinte. Sie ist ganz

rund, von der Grosse einer Pomeranze, und entbalt in dem Marke zalilreiche,

ovale, weisse Samen. Der Hauptbestandtbeil der Koloquinte ist ein barziger

Extractivstoff, der nicht rein dargestellt werden kann. Sein eigentlicbes Lo-
sungsmittel ist verdiinnter Weingeist. Die vorige Pbarmacopoe hatte nocb
das Pulver der Koloquinte, die jetzige ein Extract und eineTinctur derselben.

Die Koloquinte wird im Herbste gesammelt, wenn sie ihre griine Farbe
verliert und anfangt gelb zu werden. Man nimmt die Scbale ab, trocknet

sie scbnell an der Sonne oder in einem Trockenofen, zwiseben ungeleimtem
Papier. Man muss sie lange im Trockenofen lassen, damit sie vollkommen
austrockne; denn wenn sie in der Mitte nocb Feuchtigkeit entbalt und ge-

schlossen eingepackt wird, so wird sie sebimmlig und rotbet sicb
,
wabrend

die gut getrocknete Koloquinte vollkommen weiss bleibt.

Sie soli urspriinglich aus Japan herriihren, wird jetzt aber in der Levante
und auf den Inseln des Arcbipels gebaut und von da aus aucb in den Handel
gebracht.

Fructus Coriandri. $orianbevfrud)te.

Semen Coriandri ^orianberfamcn.

Coriandrum sativum L. IJmbelliferen Juss. Y. 2. L.

Sie sind kugelig, vom Kelck gekront, gegen andertkalb
Linien lang, braun-gelblick, innen ausgekoklt, aus zwei meist zu-

samraenkangenden, auf dem Riicken vielstreifigen Tkeilfriicktcken

zusammengesetzt, von siisslickem Gesckmack und eigentkiim-
lickem Geruck.

Der Koriander ist ein angenebmes inlandisches Gewiirz. Er entbalt ein
atberisches Oel, welcbem er seinen Gerucb verdankt. 10 Pfund geben
6 Drachmen atherisches Oel.

Fructus Cubebae. ©ubebcit.

Cubebae.

Cubeba officinalis Miguel. Piperaceen Richard. XXIJ. 2. L.

Die getrockneten, ziemlick karten, fast kugeligen, einsamigen
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Steiniriichte, mit einer verschmalerten, stielartigen Basis, welche
langer als die Frucht selbst ist, versehen, netzrunzlich, von grau-

dunkelbrauner Farbe, der Grosse eines Pfefferkorns, von eigen-

thumlichem Geruch und beim Kauen Brennen erregend.

Die Cubeben sind in Japan und Ostindien sehr haufig, wo man sie als

Gewiirz gebrauchen soli, was mit europaischem Geschmacke wohl nicht tiber-

einstimmt. Der Strauch ist klein. Die aussere, diinne, netzartig geaderte

Schale umschliesst den barten, runden
,
glatten, oligen Samen, der einen bit-

terlichen, scbarfen, pfefferartig gewiirzhaften
,
an Campher erinnernden Ge-

schmack besitzt. Die Cubeben entkalten ein atherisches Oel, welches farblos

ist, von schwach aromatischem Geruche, und warmendem, cainpherartigem,

nicht bitterem Geschmacke. Dieses atherische Oel wird sehr schwer alle

durch Destination ausgezogen, gerade wie bei den Gewiirznelken. Oberdorfer
hat aus 4 Pfunden 8 Unzen erhalten. ,

Die Cubeben werden meistentkeils als Pulver in der Gonorrhoe angewen-

det. Sie sind wegen ihres Gehaltes an atherischem Oele schwer fein zu pulvern,

da sie nicht leicht durch das Sieb gehen. Man muss mehrmals abschlagen und
den Rest immer wieder stossen. Am besten werden die Cubeben unter senk-

recliten Miiklsteinen aus Marmor gemaklen, wo sie ein sehr sckones, ganz
gleichformiges dunkelbraunes Pulver geben. Jedoch ist diese Yerkleinerung

nur im fabrikmassigen Betriebe ausfuhrbar. Das Pulver darf man nicht in

Papier aufbewahren, weil es dasselbe fettig durchdringt, sondern am besten

in blechernen Biichsen. Man soli es nicht in zu grosser Menge anfertigen,

damit es nicht zu lange aufbewahrt werden muss, weil sich das atherische Oel

in Beriihrung mit Luft verharzt. Ausser dem fliichtigen Oele enthalten die

Cubeben noch olig-holzartige Subztauzen, die ebenfalls zur Wirkung des gan-

zen Samens concurriren. Das Cubebenpulver ist sehr voluminos und unange-

nehm einzunehmen. Es mockte deshalb nicht unzweckmassig sein, von den

Cubeben ein Extract zu bereiten, welches ausser der Pflanzenfaser alle anderen

Bestandtheile der Cubeben enthielte. Ein solches ist auch schon vor langer

Zeit von Dublanc in Vorschlag gebracht worden. Er lasst erst das athe-

rische Oel abdestilliren
,
den ausgepressten Rest der Cubeben mit Weingeist

ausziehen
,

die geistigen Tincturen abdestilliren und zur Honigconsistenz ein-

dicken, dann das atherische Oel zusetzen. Ungleich einfacher ware es, die

ganzen Cubeben in dem Extractionsapparate (Pharmaceutische Technik 1. Aufl.

S. 109, Fig. 62, 2. Aufl. S. 127, Fig. 81) mit sehr starkem Weingeist auszuzie-

hen, den Weingeist abzudestilliren
,
und den Rest auch in dem Wasserbade

zur gehorigen Consistenz einzudicken. Ob sich nicht Aether vielleickt noch

besser zu dieser Arbeit eignete, miisste die Erfahrung zeigen. Dieses Extract

konnte in Pillenform und in Gallertecapsulen leicht eingekleidet wrerden.

Fructus Foeniculi. ^endjclfvudjte.

Semen Foeniculi. genchclfanteit.

Foeniculwn officinale Allione. Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Sie sind langlich, stielrund, braunlich oder griinlich, gegen

zwei und eine lialbe Linie lang, aus zwei gewohnlich gesonder-
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teu, fiinfrippigen Theilfriichtcben zusammengesetzt, mit gekielten,

bleicheren Rippen und breiten, dunkleren Furcken, von eigen-

tbumlichem Gerucb uud siisslicbem Gescbmack, gekaut auf der

Zunge etwas brennend.

Man sehe beim Ankaufe auf Friscbe und Starlce des Geruches und Ge-

schmaekes. Von alien pbarraaceutischen Pulvern ist das Fenebelpulver am
schwersten darzustellen. Im Morser gestossen giebt es niemals ein schbnes

Pulver. Auch darf man den Samen nicht stark trocknen, was auch nichts

niitzen wiirde, dadiegrossen Mengen fetten und atkerischen Oeles, etwa y8 vom

Samen, dock nickt entfernt werden konnen und durfen. Das einzige Mittel,

eiii schones Pulver darzustellen, ist, den natiirlicken Samen ohne alle Trock-

nung unter stekenden Marmorlaufern zu verkleinern und einmal abzusieben.

Das Pulver findet in Pulvis Glycyrrhizae compositus Verwendung, der ganze

Samen in den Species laxantes St. Germain
,
auck ist ein destillirtes Wasser

und das atherische Oel officinell.

Fructus Juniperi. 3Bad)l)olt>ci'bceven.

Baccae Juniperi.

Juniperus communis L. Coniferen Juss. XXII. 13. L.

Unreife, graue oder fuchsrotbe Friichte sind zu verwerfen.

Die bekannten Wackholderbeeren sind im ersten Jakre griin und werden
im zweiten sckwarz. In botaniscken Lehrbuchern nennt man diese Art Friichte

Galbuli
,
urn sie von Bacca zu untersclieiden

,
mit der sie im Ganzen grosse

Aeknlichkeit liaben. Das Wort Fructus ist nock weiter greifend und umfasst

alle zur Fortpflanzung bestimmten Organe vom Fenckelsamen bis zum Kiirbis.

ilm gemeinen Leben und in der Pkarmacie kann der Name Baccae Juniperi
ganz gut besteken bleiben, indem es dock wenigstens etwas mekr bezeicknet,

als das gar nickts anzeigende Wort Fructus. Ob der Botaniker zur Unter-

sckeidung diese Art Frucht Galbulus nennt, ist ganz gleickgiiltig und die An-
wendung des Wortes Bacca kann darum nicht als ein Fekler bezeichnet werden.

Die Wachholderbeeren dienen zum Ilauckern . zu Plerdearzneien und zur

Anfertigung eines Musses, friiker Bdob Juniperi
,

jetzt Extractum genannt.

Fructus Pliellandrii. a ffe i fc it cl) c l fvu d) t e

.

Semen Pliellandrii. Fructus s. Semen Foeniculi aquatici.

ffiaffcrfenc^dfameit.

Oenanthe Phellandriwn Lamarck. Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Sie sind langlicb, fast stielrund, nacb oben verscbmalert,

vom Kelcb gekrdnt, stumpf gerippt, schmal gefurcbt, braun, ge-

^en zwei Linien lang, aus zwei meist zusarnmenbangenden Theil-

'Hichtcben besteliend
,
von bitterern Gescbmack und eigentbiim-

M oh r, Coinrncntar. on
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lichem Geruch. Man selie sich vor, dass nicht die Friichte des

Wasserschierlings, Cicuta virosa L.
,
oder des Wassermerks, Sum

latifolium L.
,
beigemischt sind, die sich durch fast kugelige oder

ovale Form und grunliche Farbe unterscbeiden.

Die im Text angefuhrten Yerwechslungen sind wohl noch niemals vor-

gekommen.
Das sicherste Kennzeichen ist der gar nicht zu verwechselnde Geruch,

den jeder Apotheker kennen muss. Man findet ihn erst recht beim Zerbeissen.

Fehlt dieser Geruch oder ist er nur schwach vorhanden
,

so muss der Samen
verworfen werden, auch wenn er achten Ursprunges ist. Bei falschen Samen
fehlt er schon von selbst. Ein Pfund Samen giebt an 2 Drachmen atherisches

Oel. Yon diesem Samen wird ein Pulver bereitet, welches iibrigens wegen
seiner oligen Beschaffenheit schwer fein darzustellen ist. Man bewahrt es in

Blechgefassen auf.

Fructus Rhamni catharticae. &reit$bornfru$tf.

Baccae Spinae cervinae.

Rhamnus cathartica L. Rhamneen R. Brown. V. 1 . L.

Die frischen, reifen, kugelrunden, vier Linien starken, von

einer kreisrunden Scbeibe unterstutzten, sckwarzen Steinfriichte.

mit violett-grunem Safte erfullt und mit vier knorpeligen, stumpf-

dreikantigen, dunklen Steinkernen, die bei dem Faulbaum, Rham-
nus Frangula L., nur zu zwei bis drei voi’banden, zusammen-
gedriickt und blass braunlich sind.

Die Beeren sind vor ihrer vollen Reife am wirksamsten. Der frisch aus-

gepresste Saft ist dunkelgriin, rothet Lackmuspapier, und hat einen ekelhaft

bittersiissen Geschmack. Sie dienen zur Bereitung des Syrup us dornesticus.

Vier’ Linien Durchmesser scheint eswas stark gegriffen
,
und wiirde rich-

tiger drei heissen.

Fructus Vanillae. 23ani(le.

Vanilla pian ifolia Andrews. Orchideen Juss. XX, 1 . L.

Die noch nicht vollig reifen, etwas fleischigen, zusammen-
gedriickten Kapseln sind sechs bis neun Zoll lang, zwei bis vier

Linien breit, gestreift, von brauner Farbe, oft mit kleinen Kry-

stallen bedeckt
;

sie sind mit einem kornigen
,

sehr angenebm
schmeckenden und nacb Perubalsam riecbenden, scheinbar aus

unzahligen
,
sehr kleinen

, Schwarzen Samen
,
die mit einer sehr

diinnen balsamischen Schicht bedeckt und zusammengeklebt sind,

bestehenden Marke gefiillt.
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Die Vanille liat als wohlrieckendes Gewurz eincn untergeordneten Werth in

der Officine. Sie dient zur Bereitung der Tinctur. Vielleicht diirfte ein Syrup

derselben ein sehr gutes Versiissungsmittel sein
,
da er einen starken und an*

genehmen Gerucli bat, welcher manche scliwachere Geriiche verdecken kann.

Man bewahrt sie in laugen blecbernen Futteralen auf. Zum Ankauf wahle

man nur die beste fette Waare aus.

Gallae. ©atlapfeL

Gallae Halepenses. 21 1 e p p t f cb e ©attapfel.

Mehr oder weniger kugelige, warzig dornige, durch den

'Stick der Gallwespe, Cynips Gallae tinctoriae Olivier
,
entstandene,

oft mit einem Bohrloche versehene Auswiichs'e an den Blatt-

knospen der Gallapfeleiche
,
Quercus infectoria Oliv . ,

und anderer

werwandter Arten. Sie sind sckwer und hart, von griinlich-

.grauer, dunklerer oder bleicherer Farbe und beirn Kauen lierbe.

Die Gallapfel sind in der Officine das Robmaterial zur Bereitung der Gerbe-

saure. Nach den dort angefiibrten Yersucben bestehen sie zu mebr als 3
/4 aus

•einer Gerbesaure oder eisenschwarzendem Gerbestoff. Eine ungleicb grossere

Anwendung finden sie zur Darstellung der sobwarzen Tinte. Durcb Aether oder

:nait Weingeist versetzten Aether ziebt sicb der Gerbestoff rein und farblos aus;

- lurch Wasser zieben sich die extractiven Farbestoffe mit aus, was bei der Tinte

nichts scbadet. Bei der grossen Loslichkeit des Gerbestoffes ist kaltes Wasser
:3in binreichend erschopfendes Losungsmittel fiir die Gallapfel.

Die Gallapfel entsteben durch den Biss der Gallwespe auf den Blattstielen

ier in Kleinasien einkeimiscken Fai’bereicbe; ausserdem findet sie sicb noch
luf der Quercus Cerris, Q. Aegilops und Esculus. Es sind die durcb den
iticb des genannten Insectes bewirkten Erweiterungen der Driisen des Zell-

gewebes, in denen sicb die Gerbesaure vorzugsweise absetzt. Yegetabiliscbe

Faser und Structur ist nicbt daran zu bemerken. An den grosseren bemerkt
man Locber. Wenn man die Gallapfel zerscblagt, so bemerkt man an ihnen
oraunlicbe oder gelblich-braunliche, concenlriscbe Ringe, im Mittelpunkte eine

mebr oder weniger grosse Hoble, in welcher man, wenn sie die Grosse einer
Linse erreicbt bat, haufig die Gallwespe findet. Geruch feblt ganz, der Ge-
Jcbmack ist stark zusammenziebend, unangenehm bitter.

Die besten Gallapfel sind die Aleppiscben, welcbe aus Aleppo und Smyrna
•cornmen. Sie sind dunkel von Farbe. Die lichten und weissen Gallapfel sind
mhlechter und schwach. Die deutschen Gallapfel, Knoppern genanut, konnen
aicbt an ibre Stelle gesetzt werden. Die in neuerer Zeit in den Handel
gebrachten chinesischen Gallapfel konnen nicbt zur Tanninbereitung gebraucht
•werden.

20 *
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Gelatina. SSeifer £eim.

Er sei fast farblos und geruchlos.

Die Gallerte bat eine Yerwemlung im Emplastrit/n anglicum adhaesivum
an Stelle der Hausenblase gefunden. Sie wird vortheilhaft nur im Grossen

bereitet. Besonders cignen. sich die Knochen wegen ihres geringen Gehaltes

an Fett und farbenden Bestandtheilen zur Darstellung ciner reinen Gallerte.

Sie enthalten 31 bis 36 Procent leimgebende Knorpel und lassen sich leicht

von anhangendem Fleisch und Fett reinigeu. Lockere
,
schwammige

,
liir

Dreckslerarbeiten nicht braucbbare Knochen werden, nachdem sie durch

Waschen gereinigt sind, zunachst etwas zerkleinert, um die Umwandlung der

Knochenkuorpel in Gallerte zu beschleunigen. Es geniigt, die in Wasser ein-

geweichten Knochen noch nass zwischen gefurchten
,
gusseisernen Walzen zu

zerquetschen
,
oder auch sie mit Handschlageln zu verkleinern. > Die Gallerte

wird am besten durch heisse Wasserdampf'e ausgezogen
,
denn die Knochen

werden dadurch fast vollstandig erschopft und die Gallertlosungen werden in

einer Concentration erhalten, dass ein ferneres Eindatnpfen nicht nothwendig
ist. Die in nussgrosse Stiicke zerschlagenen Knochen werden in einen cylin-

drischen Drahtkorb gebracht, derziemlich gut den inneren Raum eines andern

dichten Cylinders ausfullt, ersterer mit einem F'laschenzug in den dichten Cylin-

der eingelassen und letzterer oben durch einen verschraubbaren Deckel luft-

dicht geschlossen. Nun wird gespannter Dampf durch Rohren eingelassen,

erst alle Luft durch diesen ausgetrieben und dann der Dampf auf den Knochen
stehen gelassen, dass das Thermometer 105 bis 106° C. zeigt. Nach einiger

Zeit wird eine Wasserrohre geoffbet, die etwas Wasser in denExtractionsraum

einfliessen lasst
,
auch wird einigemal ein kleiner Hahn geoffnet, um die ab-

geschiedenen Fette auszulassen. Wenn diese nicht mehr erscheinen, so wird

der Wasserzufluss regulirt, so dass die Gallertlosung die passende Dichtig-

keit erhalt. Zur ganzlichen Ausziehung ist eine viertiigige Dampfwirkung
erforderlich. Aus 100 Pfund Knochen werden etwa 30 Pfund feste trockne

Gelatina erhalten. Der Riickstand in den Cylindern wird noch zur Bereitung

von Knochenkohle verwendet, da er bis S Procent orgauische Stofi'e enthalt.

Auch wird manche Gallerte durch kaltes Ausziehen des phosphorsauren

Kalkes mit verdiinnter Salzsaure, und nachherige Losung im Dampfe gewon-
nen. Das Schneiden und Trocknen geschieht wie bei der Leimbereitung und
hat fiir uns kein naheres Interesse.

Glandulae Lupuli. ^opfenbnifcit.

Lupulimm. .fiopfcitmcht.

Ilwnulus Lupulus L. Urticaceen Juss. XXII, 5. L.

Ein goldgelbes, spater orangerotkes, feinkoriiiges Pulver, aus

sekr kleinen, kurz gestielten, fast nierenformigen Driisen beste-

hend, von eigentliiimlickem Geruch und bitterera Gesclnnack.
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Die Driisen sind von frisch getrockneten Hopf'enzapfen durch

Absehlagen mittelst eines Haarsiebes zu sondern, und nicht liber

ein Jakr aufzubewahren.

Die Hopfendrusen betragen etwa 13 Procent der Katzchen. Sie enthalten

ein atherisches Oel, ein rothgelbes Harz, Hopfenbitter, Gerbesaure, Aepfelsaure,

und eine geringe Menge eines stickstoffhaltigen Korpers. Man bat dem

Hopfenbitter allein aueh den Namen Lupulin gegeben. Seine Darstellung hat

kein Interesse fiir die Pkarmacie.

Glycerinum. Dclfujj.

Eine dickfliissige, klare, farb- und gerucblose Fliissigkeit von

1,23 specifischem Gewicht, von siissem Geschmack; in Wasser

und liochst rectificirtem Weingeist in jedem Verhaltniss loslich.

Es muss frei von Kalk und Bleioxyd sein und darf, an der

'Luft erkitzt, nur einen sehr geringen Rlickstand lassen.

Das Glycerin ist in neuerer Zeit als ausseres Mittel, oder als Yehikel zu

iiusseren Mitteln vielfacli in Gebraucb gezogen worden. Innerlich ist es noch

: nicht verwendet worden und sckeint auch keine Heilkraft zu besitzen, so

dass seine Reindarstellung uud Naturgeschiclite nicht das Interesse eines inne-

ren Heilmittels darbietet. Die Eigensclmften' des Glycerins sind im Text der

’Pharmacopoe angegeben
;
eine ganz besonders wichtige kann noch hinzugefugt

werden, dass es nicht austrocknet und nicht durch Oxydation an der Luft fest

wird. Es ist somit die einzige Fliissigkeit, welche wir kennen, welche an der Luft

keine Yeranderung weder durch Austrocknen
,
noch durch Oxydation erleidet

und nebenbei ein ganz milder neutraler Korper ist. Diesen Eigenschaften

verdankt es seine Yerwendung, n Seine Priifung auf specifisches Gewicht, auf

Loslichkeit in Alkohol und Wasser geschieht nach bekannten Methoden. Be-
•sonders aber soli man es auf seine Neutralitat prufen, da es Sauren und Alkalien

.gelost enthalten kann, die seiner Verwendung zu ausseren Mitteln hinderlich

sein wurden. Bleigehalt wird durch Schwefelwasserstoff angezeigt. Das
Glycerin kommt nicht in der organischen Natur vor, sondern entsteht immer
durch Zersetzung fetter Korper, sei es durch Alkalien und Oxyde, sei es durch
Sauren oder Hitze allein.

Seit seiner Entdeckung durch Scheele wurde es lange nur bei der
Bleipflasterbereitung gewonnen

,
indem sich das Bleipflaster als eine in Was-

ser unlosliche Substanz ausschied, und das Wasser ein mit Bleioxyd verun-
reinigtes Glycerin enthielt, aus welchem das Bleioxyd durch Schwefelwasser-
stoff, das Wasser durch Erwarmung und die Farbe durch Thierkohle entfernt

wurde. Spater wurde es reiner und in grosseren Mengen bei der Bereitung
der Stearinsaure gewonnen, indem auch der stearinsaure Kalk sich ausschied
und das Glycerin in ahnlicher Weise hergestellt wurde. Die von Milly ge-
machte Beobachtung, dass zur Verseifung von 100 Thin. Fett schon 4 Theile

: Kalk genugen, wenn man die Einwirkung des Kalkes und Wassers auf das
Fett bei einer Temperatur geschehen lasst, die einer Spannung von 5 bis 0

Atmospharen entspricht, liess sich auch auf Glyceringewinnung anwenden.
! Endlich hat man gefunden, dass schwach saures Wasser und selbst blosses
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Wasser bei holier Teraperatur die Fette in Fettsiiuren und Glycerin zerlegt,

und man hat besondere Apparate construirt, wo bei hoher Temperatur, also

auch bei hohem Druck diese Korper aufeinander wirken. Alle diese Darstel-

lungsmethoden interessiren den Pharmaceuten weniger, da er dock niemals

in die Lage kommt, selbst seinen Bedarf an diesem Korper darzustellen.

Seiner Zusammensetzung nach besteht das Glycerin aus den Elementen
C6 H8 O 0 . Bei seiner Trennung von den Fetten hat es jedesmal ein Atom
Wasser aufgenommen, und man hat deshalb angenommen

,
dass es das Hy-

drat eines Korpers C6 H7 06 sei, den man Glyceriloxydhydrat gcnannt hat. Diese

Annahme ist jedoch lediglich eine Fiction, und man kann ihm dieses Wasser

nicht mehr entziehen. Dass es keirie basisclien Eigenschaften hat, geht, aus-

ser dem Mangel aller alkalischen Reaction und Verbindbarkeit mit Sauren,

auch aus seiner Abscheidung durch heisse Wasserdiimpfe hervor. Dann musste .

das Wasser eine starkere Saure sein als die Fettsaure selbst. Wenn es ein

basisches Oxyd ware, 'wie konnte es sich raumlich von der Fettsaure trennen, ,

mit der es in bestandiger Beriihrung bleibt. Es ist -dies eine von den
J

unklaren Yorstellungen
,
wovon die organische Chemie voll ist. Auch die

,

Glycerinschwefelsaure beweist nichts, denn sie enthalt keine Schwefelsaure,

giebt mit Baryt keine Niederschlage und besteht aus Glycerin weniger 1 Atom
Wasserstoff und 2 Atom Schwefelsaure weniger 1 Atom Sauerstoff. Sie ist,

wie die Aetherschwefelsaure
,

ein durch Wasserentziehung, Amidisirung, und
nicht durch basische Eigenschaften gebildeter Korper.

Das Glycerin vereinigt in sich die Eigenschaften eines Fettes mit denen

des Wassers. Es halt die Luft ab, macht schliipfrig, und lasst sich durch
(

Wasser wieder abwaschen. Es findet deshalb eine ausgedehnte Anwendung
in der Parfiimerie, und wird zu Pomaden und Oelen benutzt. Es wird sogar

j

zur Versiissung derWeine benutzt, weil es nicht in Gahrung gerath und auch

bei der natiirlichen Gahrung nach Pasteur’s Versuchen von selbst gebildet

wird.

Gummi Arabicum. 5(vabifd)e6 ®ummi.

Gummi Mimosae. SCRimofenguimui.

Acacia Seyal Delile und Ehrenbergiana und tortilis Hayne.

Mimoseen It. Brown. XXIII. 1. oder XVI. 5. L.

Mehr oder weniger kugelige Stiicke, farblos oder etwas gelb-

lich, matt glanzend, durchsclieinend
,
beim Zerbrechen in kleine,

eckige, durchsichtige
,
wie Glas glanzende Stuckchen mit klein-

muschligem Bruch zerspringend
,
ohne Geschmack und ohne Ge-

ruch. Es gebe mit sechs bis acht Theilen Wasser eine flussige

Losung.

Das arabische Gummi kommt vorzugsweise in zwei verschiedenen Formen

im Handel vor: als achtes Gummi arabicum und als Gummi Senegal.

Das Gummi Mimosae verum kommt in kleinen erbsen- bis haselnuss-

grossen, unregelmassigen, weissen, auch wohl glasartig durchsichtigen Stiicken

vor, die leicht mit den im Texte angegebenen Erscheinungen zerbrechen.
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Das beste ist ganz farblos, eine geringere Sorte ist schwach gelblich gefarbt.

Geruch fehlt meistens, bcim Auflosen giebt sich ein eigenthiimlicher schwach
sauerlicher zu erkennen- Es ist fade von Geschmack und stark klebrig, wenn
es befeuchtet wird. Mechanische Unreinigkeiten sind mehr oder weniger bei-

geraengt, und bedingen eine andere Sorte der Giite.

Das Senegalgummi ist in letzterer Zeit in grosser Schonheit und Reinheit

in den Handel gekommen. Es besteht aus viel grosseren Stiicken und enthalt

solche von alien Niiancen der Farbe, vom farblosen, glasartig- durchsicbtigen

an, durch Gelb bis ins Braunrothe gehend. Auch kommen Stiicke von Rin-

den und Zweigen darin vor. Wenn es durcli Auslesen gereinigt ist, so lasst

es sicb sehr wohl als Gummi Arabicum verwenden. Die grossen, selbst

schwach gelblich gefiirbten Stiicke geben ein blendend weises Pulver. Man
best die farblosen, reinen Stiicke heraus und gebraucht den Rest zur schwar-

zen Tinte.

Das arabische Gummi wird in der Receptur nur als Pulver und Mucilago

gebraucht. Urn es zu pulverisiren
,

stosst man die ganze Masse groblich an,

zum blossen Zerbrechen der Stiicke, und bringt das Ganze in einem Papier-

sack einige Tage in den Trockenofen. Ohne diese Yorsicht kliimpert es leicht

im Morser zusammen. Wenn es ausgetrocknet ist, bringt man es portionen-

weise in den grossen eisernen Morser, stosst es zu Pulver und siebt durch ein

nicht so ganz feines Haarsieb, sogenanntes Zuckersieb, das Pulver ab, welches

man in Blechkasten oder Glasern aufbewahrt. Die Mucilago macht man nicht

aus Pulver, sondern aus ganzem Gummi.
Die chemische Zusammensetzung des Gummis ist der des Zuckers, der

; Starke und Holzfaser sehr ahnlich. Es besteht gleichsam aus Kohlenstoff mehr
i den Bestandtheilen des Wassers. Es wirkt auf keine Arzneikorper in merk-
barer Weise zersetzend und ist ein hochst indifferenter Stoff. Fiir die Recep-

tur ist zu bemerken, dass es sich nicht leicht mit Borax in Losungen vertheilt,

sondern damit ein elastisches hartes Magma bildet. Man kommt dieser Er-

scheinung zuvor, wenn man dem Gummi erst etwas Zucker zufiigt.

Gummi - resina Ammoniacum. 2lmmomaf<jumntifyar$

Ammoniacum. Gummi Ammoniacum.

Dorema Ammoniacum Don. UmbelUfcren Juss. V, 2. L.

Unter sich oft zusammengeklebte, oder einer braunlichen

Masse eingemengte Korner, aussen gelblich-braunlich, im Bruch
flach-muschelig, milchweiss, fettglanzend

,
in der Kalte hart, in

der Warme erweichend, von ekelhaft bitterem Geschmack und
durchdringendem Geruch.

Zur Bereitung des gereinigten Ammoniaks wird das aus-

gelesene Gummiharz der Frostkalte ausgesetzt, durch Reiben ge-

pulvert und von anhiingenden Unreinigkeiten durch Absieben
befreit. In Papier gehiillt werde es an einem kiihlen Orte auf-

bewahrt.
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IJaB beste Ammoniak ist das Ammoniacum in grant's oder lacrymis. Es
sind rundliclie oder liinglichrunde, erbsen- bis wallnussgrosse Korner, manch-
mal unter sich zusammengebacken

,
und enthalt haufig Samen. Unter der

Sorte, welche bloss aus einzelnen Kornern besteht, kommen dieselben selten

vor. Das Ammoniak in Kornern ist auf dem Bruche milchweiss und gelblich-

weiss, aussen gewohnlich gelblich
,
und besitzt Fettglanz auf dem Bruche.

Specif. Gewicbt 1,207. Im Platinloffel schmilzt es schwer, kocbt und verbrei-

tet einen unangenehmen, fast etwas knoblauchartigen Geruch. Es verbrennt
mit russender Flamme und giebt eine grosse, leichte, schwammige Kohle, die

beim fortgesetzten Gliihen ein weisses lockeres Skelet von Ascbe zuriickbiBBt.

Wasser lost es zum Theil zu einer milchigen Flussigkeit (Lac Ammoniaci)
auf, und Alkohol giebt damit eine gelbbraune Auflosung, wobei etwas weni-

ger als die Halfte zuriickbleibt. 32 Unzen geben durch Destination mit Wasser
1 Drachme atherisclies Oel. Nach den damit vorgenommenen Analysen ent-

halt es an 70 Procent Harz und 18 bis 22 Procent des gummigen Bestarid-

theiles. Das Harz erhalt man durch Bebandlung mit Alkohol, Vermischen

mit Wasser und Abdestilliren des Alkohols. In diesem Zustande ist es roth-

lich, durchsichtig, erweicht in der Warm e der Hand, schmilzt bei 42 bis 43° R.,

riecht wie das Gummiharz, ist geschmacklos und wird durch Reiben nicht

elektrisch. In Alkohol ist es leicht loslich. Aether scheidet es in zvvei Harze,

von denen eines ungelost bleibt. Der gummige Bestandtbeil lost sich nach

der Behandlung mit Alkohol in Wasser auf. Nach dem Abdampfeu ist das

Gummi rothgelb, durchsichtig, sprode und von schwach bitterem Geschmacke,

Salpetersaure erzeugt damit Schleimsaure, nebst Aepfel- und Kleesaure.

Dies persische Ammoniak, welches allein im Handel vorkommt, wahrend

friiher auch ein afrikanisches bekannt war, stammt von einer mehrjahrigen

Pflanze, welche etwa 7 Fuss hoch wird, und in den Sandv'iisten Persiens und

der Tatarei bis ostlich vom Aralsee wachst. Die Stammpflanze wurde zuerst

von Wright in der Provinz Iran entdeckt und 1829 von Don beschrieben.

Es ist wahrscheinlich, dass das Gummiharz auch von anderen Arten gesam-

melt wird. Nach Otto Berg ist der Stengel von zahlreichen Milchgcfassen

durchzogen
,

die so mit Gummiharz erfullt sind, dass sie stellenweise das

Zellengewebe zersprengt und grosse mit dem erharteten Milchsaft erfiillte

Raume gebildet haben. Auch soli der Saft aus Insectenstichen ausfliessen, auf

der Pflanze erharten und so gesammelt wTerden. Es kommt in zwei Sorten

vor: in Thranen, in lacrymis oder grants
,
welche einzelne runde trockne bis

wallnussgrosse Stiicke darstellen, und in placentis oder massis ,
w'elche zu-

sammengebackene, innen weichere und etwas dunklere Massen bilden.

Letztere sind zu Pflastern gut verwendbar, wahrend man zum inneren,

allerdings sehr sparlichen, Gebrauch die Thranen verw'endet.

Zum Pulvern setzt man das Harz im Winter eine Nacht im Freien dem
Froste aus, und stosst es in einem eisernen Morser zu Pulver, welches man
durch ein llaarsieb absondert. Man bringt es gewohnlich in langliche, spitze

Tiiten aus Schreibpapier und bewTahrt es im Keller darin auf, sehr zsveck-

massig in einem Blechgefasse oder steinernen Topfe.

Es backt aber auch so immer wieder zu festen Massen zusammen, die

sich aber bei der Receptur leicht in Pulver verwandeln lassen. Es wird zu

Pillen und Emulsionen verwendet, zur letztereu Form muss es mit sehr wenig

Wasser fleissig zerrieben werden. Wasser giebt eine feinere Emulsion als

Syrup oder Gummischleim.
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Gummi-resina Asa-foetida. ©tinfafonb.

Scorodosma foetidum Bunge. UmbelJiferen Juss. V. 2. L.

Unter sich oft zusammengeklebte, oder einer braunlichen

Masse eino-emenffte Korner, aussen rothlich - braunlich, im frisclien

IBruche flachmuschelig, fettglanzend, milchweiss, spater roth, in

der Kalte ziemlich hart, in der Warme erweichend, von knob-

lauchartigem Geruch und schwach bitterem Geschmack.

Gereinigte Asafoetida werde aus auserlesenem Gummiharz
auf dieselbe Weise bereitet und aufbewahrt, wie das gereinigte

Ammoniakgummiharz.

Der Stinkasand (Teufelsdreck) ist der getrocknete, mebr oder minder
-schleimharzige Milchsaft der Wurzel. Die erste und lange Zeit auck die letzte

Nachricht uber diesen Stoff stammt von Kiimpfer aus dem Jakre 1687 her,

der in seinem Werke Anioenitates exoticae daruber eine sebr genaue und
.glaubwiirdige Beschreibung giebt. Er ist bis jetzt nock der Einzige, welcher

die Gewinnung der Asafoetida selbst gesehen hat, denn Borszizow, wel-

cher sich 1857 und 1858 im westlichen Mittelasien aufgekalten hat, hat dies

nicht selbst gesehen, sondern nur in jener Gegend das Scorodosma foetidum
Bunge oder Linne’s Ferula Asafoetida in solcher Menge angetroffen, dass

von dieser Stelle aus die gauze Erde mit mehr als ihrem Bedarfe an Asafoe-
lida versehen werden konnte. Es ist auffallend, dass seit den 177 Jahren

Ton Kampfer’s Reise in jene Gegenden noch keine weiteren Nachrichten

iber diesen Stoff zu uns gekommen sind, obgleich einerseits Russland, an-

dererseits das englische Ostindien mehrfach jene Gegenden in Krieg verwickelt

laben. Naeh Kiimpfer wird die arm- und beindicke Wurzel quer abgeschnit-

•:en, von Erde befreit und der ausfliessende Saft an der Luft erharten ge-

^assen. Man schneidet die Wurzel aufs Neue ab, und gewinnt eine neue Menge
daft.

Die Asa enthalt ein Harz, welches mit einem atherischen Oel vermischt
•at, und ein Gummi. Das atherische Oel betragt 8 bis 4 Procent, und enthalt

17 Procent Schwefel, dem es seinen knoblauckartigen Geruch verdankt. Es
st hellgelb, klar, dunnfliissig, leicliter als Wasser (0,942) und von durchdrin-
jendem Geruch, reagirt neutral und ist in Wasser ziemlich ldslick. Siede-
ounkt 135° C. Das Harz ist geruchlos, schmutzig weiss und rothet sich an
ler Luft.

Zum Stossen und Pulvern bedarf die Asai'oetida eine starkere Kiilte als

las Ammoniak, wird aber in gleicher Weise behandelt. Eine Tinctur enthalt
jloss das atherische Oel und Harz. Die Asafoetida wird meistens in iiber-

x>genen Pillen ihres unangenehmen Geruches wegen gegeben.
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Gnmmi - resina Galbanum. 9)hittcvlmv^

Galbanum. Gummi Galbanum.

Galbanum officinale Bon. und Ferula erubescens Boissier.

Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Grunlich-braunlich-gelbliche Massen, in der Warme der Hand
erweichend, im Sommer leicht auseinander fliessend, in der Kalte

zerbrechlick, etwas glanzend, haufig mit eingemengten weisslichen

oder gelblichen Kornern yon bitterem Geschmack nnd starkem,

etwas widerlichem Gerucb.

Die trocknen, gelblichen, innen weisslichen Korner enthalten

weniger atlierisches Oel und sind deshalb nicht vorzuziehen.

Gereinigtes Mutterharz werde aus dem Mutterharz wie ge-

reinigtes Ammoniak bereitet.

Ueber die drei Pflanzen der zuletzt genannten drei Gummiharze hat

Bubse*) im Lande derselben Untersuchungen angestellt, aber doch unsere

Kenntniss nicht wesentlich bereichert. Die Galbanumpflanze soli eine Ferula
sein, die mit der Ferula erubescens Boissier iibereinstimmt, und nur durch
das Fehlen der Nahtstriemen auf dem Samen verschieden ist. Sie wird 4 bis

5 Fuss hoch.

Das Galbanum bleibt immer in vielfachem Gebrauch zu ausseren Zwecken.
Es ist der wesentlichste Bestandtheil mehrerer balsamischen vertheilenden

Pilaster.

Man hat mehrere Sorten von Galbanum.

1) Galbanum in granis. Unregelmassige, bis klein haselnussgrosse, tro-

pfenformige, unzusammenhiingende Stiicke. Yon Farbe gelblich, rothlichgelb,

weisslichgelb, verandert sich dieselbe mehr und mehr durch den Einfluss

der Luft. Indem das Wasser durch Endosmose verdunstet, verschwindet die

weissliche Farbe der Korner und macht einer braunlichen Platz. Der Geruch

ist stark balsamisch, unangenehm, ebenso der Geschmack scharf bitter, harzig,

Specifisclies Gewicht 1,212. Zwischen den Fingern wird es weich, auf dem
Bruche zeigt es weisse oder weissgelbliche Streifen mit schwachem Harzglanze.

Eine andere Sorte besteht aus schwach strohgelben, wenig zusammenhangen-
den Stiicken, die ofters mit einer klebrigen Masse verbunden sind, in der sich

Haare und Unrein igkeiten befinden. Die zwei angefiihrten Sorten losen sich

ziemlich leicht in Alkohol.

2) Galbanum in massis. Grosse unformliche Stiicke von gelber, hell-

und auch dunkelbrauner Farbe. In Geschmack und Geruch gleicht es der

beiden erwahnten Sorten. Der Geruch ist haufig noch starker, nur ist es

weicher und lfisst sich sclmieriger stossen. Haufig sind Stengel, Blattstiek

und auch zuweilen Samen beigemischt.

*) Archiv der Pharmacie. Ganze Folge 121, S. 217.
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o) Galbamm Persicttm. Persisches Galbanum. Die beiclen anderon Sor-

ted soiled aus Af'rika, vorzuglich aus Aethiopien kommen, die dritte wird aus

Persien bezogen. Es sidd unformliohe, id Hauten oder Kisted vorkoromedde

Massed. Dieses Galbanum ist anfangs so weich, dass mad es leicht mit dem

-Spatel steched kann; es fiiesst bei ruhigem Stehen bei mittlerer Wiirme aus

eioander und zeigt eiue harzglainzende Oberfliiche. Es ist fast der Terpenthio

unter deu Galbanuxnsorted. Id der Masse ist es diokt gleichiormig; man unter-

scheidet hellgelbliche und rothlichgelbe Streifen. Von Farbe ist es rothlich-

:gelb, mit helleren gelblichen oder weisslich gelblicken Stricken gemisoht. Man
bemerkt viele Pflanzeniiberreste darin. Es klebt zwisc.hen den Fingern und
besitzt den Geruch und Geschmack des Galbanums im hochsten Grade. Es

ist die beste und wirksamste Sorte. Es enthalt viel atherisches Oel. 1 Pfund

von 16 Unzen soli sechs Drachmen Oel geben.

Das Galbanum gehort zu den Schleimharzen. Es enthalt eineu gummigen
.und einen harzigen Bestandtheil. Mit Hulfe von Wasser oder Essig kann es

in der Warme durch den in Wasser loslichen Bestandtheil vertheilt werden,
und durch den harzigen Bestandtheil lost es sich in geschmolzenem Terpen-
thin zn einem triiben Magma auf, weil der wasserige Bestandtheil darin nicht

doslich ist.

Das Galbanum wird in strenger Winterkalte iiber Nacht dem Froste aus-

^gesetzt, dann gestossen und gesiebt. Das Pulver wird in Tiiten eingewickelt,

und diese in Blechkasten aufbewahrt. Unvermeidlich kliimpert das Galbanum-
:
pulver wieder zusammen, besonders das der besseren Sorten. Beim Gebrauch
muss man es noch einmal stossen, was aber keine Schwierigkeiten macht, weil

die Dnreinigkeiten schon durch die erste Operation entfernt sind. Man be-
wahrt es an einem kiihlen Orte auf.

Gummi-resina Gutti. 0iam*®uttu

Gutti. Gummi Guttae. ©ummigutt.

Von einer unbekannten baumartigen Guttifera aus Siam.

Dicbte zerreiblicke Stiicke. an den Kanten etwas durchschei-
lend, auf der Bruchstelle muschelig, wachsgliinzend, von orange-
?elber

,
zerrieben citronengelber und angefeuchtet von lebhaft

gelber Farbe, gerucblos, beim Kauen anfangs indifferent, spater
tiisslich und brennend.

Es muss vorsichtig aufbewahrt werden.

In fniheren pharmokognostischen Werken wurden mehrere Baume, wie
Stalagmites cambogioides

,
Garcinia Cambogia als Mutterpflanzen des Gutti

mfgefuhrt. Es scheint jedoch zweckmassiger, der jetzigen Angabe der Phar-
nacopoe zu glauben, dass man den Baum noch gar nicht kennt. Aus den
Jntersuchnngen von Christison*) hat sich als bestimmt herausgestellt, dass
er Saft des in Ceylon wachsenden Baumes Garcinia Cambogia kein Gummi-

*) Annalen der Pharmacie 2 -'>, 172.
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gutt liefert, und iiberhaupt, dass sich kein ceylonisches Gummigutt im Han-
del, sondern nur als Seltenlieit in den Bazars der Kuste von Koromandel
findet.

Es kommen verschiedene Sorten von Gummigutt im Handel vor. 1) Das
Rohrengummigutt. Es erscheint gewohnlich in cylindrischen Massen von 8

/4
bis zu 3 Zoll Durchmesser, in der Itegel hold, oft ubereinandergerallt und

zusammenhangend. Nicht selten sind mehrere dieser Rohren zu unregelmassigen

Kuchen zusammengebacken, welche 3 bis 4 Pfund wiegen. Die Oberflache

der nicht verwachsenen Cylinder ist schmutzig griinlichgelb und gestreift,

deutlich von dem Ausdruck der Schilfrolirformen herriihrend
,

in welche der

noch weiche Saft fliesst.

Eine andere Sorte ist das Kuchen- oder Klumpengummigutt. Sie ist die

gewohnliche. Auch hierin sind Stiicke von 3 bis 4 Pfund Gewicht. Es hat

an der Oberflache keine Eindriicke von Scbilfformen. Es enthalt Holzstiicke,

worunter oft Zweige von ziemlicher Starke. Auf dem Bruche ist, es nicht so

dicht und glatt, wie dies beim Rohrengummigutt der Fall ist, sondern es ist

voll kleiner Luftblaschen und dabei viel weniger zerbrechlich
,

so dass es

schwieriger in Pulver zu verwandeln ist. Der Bruch ist nicht muschlig, viel-

mehr splitting und ganz oline Glanz. In Geschmack und Geruch sind sich

beide Sorten gleich. Sie geben mit Wasser eine hochgelbe Emulsion.

Zur Abscheidung des Harzes hat Christison den Aether als das pas-

sendste Losungsmittel empfohlen. Wenn man ihn mit dem Pulver schiittelt,

so nimmt er eine schone Orangenfarbe an
,
welche eine grosse Intensitat besitzt,

indem diese Farbe selbstnoch bei grosser Yerdiinnung sichtbar ist. Nach dem
Yerdunsten des Aethers bleibt ein in diinnen Lagern orangenfarbenes Harz

zuriick
,
welches in dichteren Massen kirschroth, fast undurchsichtig wird.

Der Aether entweicht sehr schwierig ganz aus der Iiarzmasse. Nach wieder-

holtem Behandeln mit Aether bleibt eine fiockige Substanz von blassgelblich-

weisser Farbe zuriick. Sie hat die Natur des Gummi Arabicum. Sie lost

sich in Wasser ganzlich und leicht auf und bildet eine blassgelbliche Losung,

welche beim Eindampfen fadenziehend wird, und getrocknet eine durchsich-

tige rothliche Masse bildet, von schleimigem, nicht saurem Geschmack.

Das Gummigutt enthalt nahe 5 Procent Feuchtigkeit, die in erhohter Tem-

peratur abgehen, dann 21 bis 24 Procent Gummisubstanz und 71 bis 74 Pro-

cent von dem gelben Harze.

Die gelbe Farbe sitzt im harzigen Bestandtheile. Als Farbe gebraucht,

ist sie nicht haltbar, sondern verbleicht.

Gumm i - resina Myrrh ae. 9JI
i)
v v I) c

.

Balscimodendron Bhrenbergianum Berg, vielleicht auch Balsamoden-

dron Myrrha Nees. Burseraceen Kunth. VIII. 1 . L.

Zerreibliche, durchscheinende, rothbraune, fettglanzende Stiicke

oder Korner von bitterem Geschmack und eigenthiiinlichem Ge-

ruch. Zum grosseren Theile wird es von Wasser zu einer gelb-

braunen
,

triiben Losung, zum geringeren Theil von hochst recti-

ficirtem Weingeist zu einer gelbbraunen, triiben Losung, zum ge-

rincreren Theil von hochst rectificirtem Weingeist zu einer gelb-
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brauueu, klaren Losung aufgenommen ,
welche bei Zutritt von

» galpetersaure violett wivd. Zu verwerfen sind die oft beigemeng-

ten Stiicke von Bdellium, welche eine dunklere Farbe und einen

abweichenden, starkeren Geruch habeD und deren Losung in

hdehst rectificirtem Weingeist beim Zusatz von Salpetersaure

nicht violett wird.

Man hat die Myrrhe in verschiedenen Sorten der Reinlieit und Auswahl

im Handel.

Die Myrrha electa sind unregelmassige
,

kiiufig tropfenformige
,
unehene

-Stiicke von verschiedener Grosse. Aussen sind sie rauli, triibe, selten gbinzend,

offers mit leinerein Pulver bestaubt
,

die kleineren tropfenformigen Stiicke,

welche ausgesucht als Myrrha in grants verkauft werden, konnnen in alien

-Schattirungen
,
von Braungelb bis Rothlichbraun

,
vor. Es kann iibrigens bei

der grossten Sorgfalt fiir Waaren nicht verlangt werden, dass eine solche

Auswahl getrofl’en werde. Der Geruch ist eigenthiimlich und hat mit keinem

.anderen Geruche Aehnlichkeit. Der Gesclimack ist bitter gewiii'zkaft. Deim

Kauen bleibt sie an denZiihnen hiingen. Der Speichel wird gelblich, milchig.

Das specif. Gewicht ist 1,360. Bruch uneben und schwack splittrig.

Die Myrrha naturalis oder in sortis besteht aus den Stiicken der eben

beschriebenen ausgelesenen Myrrhe, reichlich vermisckt mit unscheinbaren,

dunkleren, nicht durchsichtigen Stiicken, die aus mekreren kleineren zusam-

mengebacken erscheinen. Sie geben sick als Producte derselben Art, welche

durch Zufall oder grossere Sorglosigkeit mit fremdartigen Korpern durchsetzt

sind. Dass, wenn man die schoneren, reineren Stiicke herausliest, eine nock

.geringere Waare als die naturalis hervorgebraclit werden konne, ist einleuch-

tend. Eine solche Waare sollte jedoch nicht in der Officine vorkommen, und
-so wie man nicht verpflicktet ist, nur die reinen Stiicke aus guter, natureller

Myrrhe auszulesen, ebenso ist man nicht berechtigt, eine Waare anzuwenden,

aus welcher die schonsten Stiicke bereits ausgelesen sind.

Die Myrrhe besteht aus einem atherischen Oele, einem harzigen und gum-
migen Bestandtheile.

Das atherische Oel ist farblos, wird aber mit der Zeit gelb; es ist diinn-

fliissig, riecht wie Myrrhe, schmeckt anfangs milde, dann balsamisch, campher.
artig. In der Luft verdickt es sick zu einem Firniss. Es lasst sicli nicht mit

'Spiritus iiberdestilliren. Dieses Oel ist sehr geneigt, sick mit Sauerstoff zu

verbinden, wobei es
,
nach Bley und Diesel, eine saure Reaction annimmt,

woraus sich die Erscheinung erklart, dass eine an atkerischem Oele arme
Myrrhe immer eine starke saure Reaction zeigt, wahrend dies bei einer guten,

an atherischem Oele reichen Myrrhe nie gefunden wird. Aus diesem Grunde
ist eine gute Aufbewahrung der Myrrhe zu empfehlen. Das atherische Oel
betragt, nach Bestimmung der oben Genannten, zwischcn 1,6 und 3,10Procent.

Das Myrrhenharz kann durch Weingeist ausgezogen werden. Das vom
Weingeist geloste wird durch Aether in zwei versckiedene Harze getrennt;
der in Aether ldsliche Antheil betragt ungefiikr 5ya Procent, und der im Aether
•unlbsliche Theil 22 Procent vom Gewichte der Myrrhe. Der Rest ist der
sgurnmige Bestandtheil. Er bleibt, nach Ausziehung des Ilarzes durch Wein-
geist, als ein weissgraues Pulver ubrig. Es erscheint anfangs geschmacklos,
hintennach schmeckt es aber gewiirzhaft.

4

Das Gummi macht den grossten Theil des wasserigen Extractes aus.
Doch enthiilt es immer, wenn es aus frischer Myrrhe gemacht ist, eine ge-
wisse Menge iitherisches Oel, welche ihm einen starken Geschmack ertheilt.
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Gummi-resina Olibanum. s
iBctbraitd).

Olibanum. Thus.

Boswellia serrata Colejbrooke et papyrifera Hochstetter.

Burseraceen Kunth. X. 1. L.

Langlicbe oder rundliche
,

geglattete Korner, von weisslich-

oder rotblicb-gelblicber ,
spater dunklerer Farbe, aussen matt,

gleichsam bestaubt, leiclit zerbrecblicb
,
im Bruche eben, wachs-

artig, durclischeinend, von etwas bitterem Geschmack und ange-

ziindet von durchdringendem Geruch.

Der iichte Weihrauch findet eine geringe Anwendung in der Pharmacie.

Er kommt in zwei verschiedenen Sorten in den Handel. 1 . Olibanum electum,

auserlesener Weihrauch, in Kornern von der Grosse einer Erbse bis zu der

einer Baumnuss, meistens rundlich und wegen der Weichheit und Sprodigkeit

zura Theil zu Pulver zerrieben und bestaubt. 2. Olibanum in sortis, Weih-
rauch in Sorten, in unregelmassigen, unreineren, marmorirten

,
dunkleren,

zusamuiengebackenen Stiicken, die haufig mit vielen holzigen Theilen, Erden
und Steinen vermischt sind. Er ist leicht zerbrechlich

,
sprode, im Bruche

splitterig, matt und wenig glauzend. Der feine giebt ein fast weisses Pulver.

In der Warme schmilzt er unvollkommen unter Aufblaken, verbrennt mit

heller, russender Flamme und verbreitet einen starken balsamischen Geruch.

Er besteht aus einem Harze, atherischem Oele und Gummi. Das atherisclie

Oel betragt etwa 5 Proc. und das Harz 56 Proc., das Gummi 30 bis 40 Proc.

Die hellen Stiicke werden vorgezogen. Beigemischtes Fichtenharz erkennt

man an der schmierigen Consistenz, der vollstandigen und leichten Schmelz-

barkeit und dem terpenthinartigen Geruche.

Der Weihrauch wird zu Raucherungen bei Kniegeschwiilsten, zu Pflastern

und Salben gebraucht. Er macht einen Bestandtheil der Pilulae cle Cyno-

glosso, des Spiritus Mastiches covipositus, des Emplastri aromatici und

oxycrocei, sowie des Raucherpulvers, der Raucherkerzen und des Ofenlacks aus.

Herba Absinthii. 3Bevmutfyfvauk

Artemisia Absinthium L. Compositen Adanson XIX. 2. L.

Das bliibende, rispige Kraut, mit grau-seidenbaarigen, zwei-

oder dreifacb fiederspaltigen
,

oben ungetbeilten Blattern und

spatelformigen Endlappen, fast kugeligen, nickenden Blutlien-

korbclien, behaartem Bluthenboden und gelblicben Blumen, von

sehr bitterem Gesclimack und eigentbiimlicbem
,
starkem Gerucb.

\
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Ij-Es ist im Juli und August zu sammeln, und von den starkeren

'Stengeln zu befreien.

Es ist am zweckmiissigsten, g'leich nach der Einsammlung und Trocknung

des Krautes alle anderen Praparate aus demselben zu machen
,

namentlich

das Extract, theils weil das Kraut seine medicinischen Eigenschaften zu dieser

Zeit im liochsten Grade besitzt, theils auch, weil man kleinere Mengen in

kleineren Gefassen sorgfaltiger aufbewahren kann. Das Kraut wird im

Trockenofen, nach der Speichertrocknung, kurze Zeit gelassen und dann ge-

-schnitten in blechernen Kasten aufbewahrt.

Die wicktigsten Bestandtheile des Wermuthkrautes sind ein harziger Bitter-

• stofl' und eine ziemlich bedeutende Menge eines atherischen Oeles
,
welchem

ider eigenthiimliche Geruch des Krautes zukommt.

Z wenger *) hat in dem Wermuth eine eigenthiimliche organische Siiure,

die Wermuthsaure, entdeckt. Man fallt ein Decoct des Krautes mit Blei-

zucker und sattigt mit Ammoniak, so dass noch eine schwachsaure Reaction

bleibt. Den flockigen Niederschlag zersetzt man mit Schwefelwasserstoffgas.

.Die filtrirte Fliissigkeit scklagt man noch einmal mit Bleizucker nieder und

behandelt den Niederschlag ebenfalls wieder mit Schwefelwasserstoffgas. Das
Filtrat wird zur Syrupsconsistenz gebracht und mit warmem Aether ausge-

rzogen. Den Aether destillirt man ab und behandelt den Rest mit Wasser.

IDurch dieses wird das Wermuthbitter als eine harzige Substanz zuriickgelas-

^sen. Das Wasser lasst nach dem Yerdampfen nur sehr unreine Krystalle ge-

winnen, welche theils durch Sublimation, theils durch Salpetersaure gereinigt

werden.

Herba Centaurii minoris. Xaitfenbt}u(bcnfrnut.

Erythraea Centaurium Persoon. Gentianeen Juss. Y. 1 . L.

Das bliihende Kraut mit eckigem, unten einfacbem, obeu
ioldentraubigem Steugel, gegenstandigen, sitzenden, ovallanglichen,

drei- bis fiinfnervigen
,
unbebaarten Blattern, rotben Blumen und

Yitaubbeuteln, welche nach dem Stauben (Abbluhen der Antheren),

schraubenformig gedreht sind; von bitterem Geschmack. Es ist

im Juli zu sammeln.

Das Tausendgiildcnkraut wird vorziiglich zur Bereitung eines Extractes
werwendet. Die dazu nothige Menge nimmt man gleich nach dem Trocknen
auf dem Speicber vorweg, und verwendet sie zu diesem Zwecke, indem nun
weder ihre Yerkleinerung noch ihre Austrocknung mit derselben Sorgfalt be-

wirkt werden muss, als bei der kleineren zu Species bestimmten Menge.
Statt des achten Krautes werden zuweilen von unerfahrenen Herbaristen

lie Stengel von Silene Armeria angebracht. Die Silene hat aber zehn Staub-
faden and nicht funf, wie die Erythraea Centaurium.

*) Annalen der Pharniacie 48, 122.
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Herba Chelidonii. @d)eUfcaut.

Chelidonium majus L. Papaveraceen De Candolle XIII. i. L.

Das frische, mit einem gelben, scharfen Milchsaft erfullte I

Kraut; die Blatter sind fast leierformig, unterhalb blaulich-griin, 1

daselbst zuraal an den Nerven weich behaart, mit abgerundeten,

lappig gekerbten Zipfeln. Die Pflanze ist zu sammeln, wenn sie

zu bliihen anfiingt.

Dieses Kraut wil’d nur zur Bereitung des Extractes im l'rischen Zustande I

gebraucht, und wird nicht im getrockneten vorrathig gehalten. Es ist ein I

sehr haufiges Unkraut, und durch den gelben Milchsaft seiner Blatter und
j

Stiele mit keiner andern wild wachsenden Pflanze zu verwechseln.

Herba, Cochleariae. ^offel frail f.

Cochlearia officinalis L. Cruciferen Juss. XV. 2. L.

Das frische bliihende Kraut mit grundstandigen
,

gestielteu,

fast herzformig-rundlichen, ausgeschweiften und oberen, den Sten-

gel umfassenden, eiformigen, buchtig-gezahnten Blattern, weissen

Blumen und strotzenden Schotchen. Zerrieben riecht es eigen-

thiimlich, schmeckt bitter und ist gekaut scharf. Das Kraut der

angebauten Pflanze ist im Fruhjahr zu sammeln.

Das Loffelkraut wird nur im frischen Zustande zum Lofl’elkrautspiritus

gebraucht und erleidet deshalb keine Zubereitung und Aufbewahrung. Es

enthalt eine fliiclitige Scharfe, welche durch Austrocknen ganz verloren geht.

Nach einer Beobachtung von Simon in Berlin wird aus dem trocknen Kraute

durch eine Emulsion des weissen Senl's [Semen Eruccie) der Geruch des frischen

Krautes erregt.

Herba Conii maculati. 0djterUng£fraut.

Herba Cicutae. Coniwm macidatnm L. Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Das bliihende, unbehaarte Kraut mit drei- bis vierfach fiedrig-

spaltigen
,
am Grunde scheidenartigen Blattern, deren ovale

stumpfe Endlappen fein stachelspitzig sind, mit kleinen, weissen
j

Bliithen und fast halbkugeligen
,
kerbig-gerippten Fruchtknoten.

j

Es werde nicht mit dem weit. haufiger vorkommenden Kraut von
|

Anthriscus silvestris Hoffmann verwechselt, welches durch die ge-
j

furcliten Stengel, die aufgeschwollenen Knoten, die unterhalb und
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an der Blattscheide behaarten, mit langlichen, spitzen Lappen

versehenen Blattem und die langlichen, ungerippten Fruchtlcnoten

sich unterscheidet.

Das Schierlingskraut
,
welches eigenthiimlich riecht, werde

von dem braun gefleckten Stengel und den starkeren Aesten be-

freit, vorsichtig und nicht liber ein Jahr aufbewahrt.

Die Beschreibung der Pharraacopoe ist sehr sorgfaltig und genau, und

dennoch wiirde sie nicht hinreichen ohne Anschauung die Sicherheit zu ge-

winnen, dass man die rechte Sache in Handen hatte. Die Flecken am Stiele

und der eigenthumliche Geruch sind die hervorragendsten und leicht fassbar-

, sten Zeichen. Die geschlitzten Blatter der Doldenpflanzen mit Worten zu

beschreiben, dass man sie unterscheiden konne, ist eine vergebliche Arbeit.

Das Kraut wird dem Apotheker gepfluckt, im frischen Zustande ange-

: bracht. Nachdem dessen Identitat festgestellt ist, wird es zur Bereitung des

rExtraetes sogleich verwendet, und zu Species ein Theil getrocknct. Dies ge-

-scbieht zunachst auf dem Kriiuterspeicher
,
dann aber im Trockenschranke,

aus welchem es berausgenommen
,

sogleich in ein grobliches Pulver verwan-

delt wii-d. Dieses bringt man, ohne es an der Luft Feucbtigkeit anzieben zu

lassen. in engbalsige Flaschen oder in blecherne Fasten, in welcben es sich,

wenn es gut conservirt binein kam, sebr schbn und lange halten lasst.

Die Tinctur wird ebenfalls aus friscbem Kraute bereitet.

Das Gonium ist ein sehr wichtiger Arzneikorper und, wie bei den Kamil-

lenblumen, erscbeint es nothwendig, aucb bier die moglichen Verwechselun-

.gen, welcbe nocb schwieriger wie bei den Kamillenblumen zu erkennen sind,

.genau festznstellen.

Am leichtesten lasst es sich mit Chaerophyllum bulbosum verwechseln,

ferner mit Chaerophyllum silvestre, Chaerojphyllum lemulum
,

der Aethusa

iCynapium
,

Caucalis Anthriscus und der Cicuta virosa. Die wesentlichsten

Unterscbeidungsmerkmale des achten Gonium maculatum sind 1) ein rohriger,

leicht gestreifter, durchaus kahler, gewohnlich auch purpurfarbig gefleckter

'Stengel, 2) rbbrige, stielrunde, fast kielformige, leicht gestreifte, kahle, ofters

purpurfarbig -gefleckte Blattstiele; 3) langliche, gezahnte (nicht lanzettformige,

• sagenartige, wie bei der Cicuta virosa) kahle, matte Blattchen
; 4) das zwichen

den Handen gequetschte Kraut giebt einen nauseosen Geruch nach Mause-
harn von sich.

Das Chaerophyllum bulbosum hat mit dem Conium maculatum unter

alien .Gewachsen, die damit verwechselt werden konnen, die grosste Aehnlich-

I

keit, es unterscheidet sich aber durch folgende Merkmale: 1) die Wurzel ist

Tubenformig, nicht spindelformig
; 2) der Stengel ist an den drei untersten

Gliedern mit ruckwarts stehenden Borsten besetzt und an den Gelenken auf-

. getrieben (die purpurfarbigen Flecken hat er auch); 3) sind die Blattstiele der
unteren Blatter etwas zusammengedriickt und mit Haaren besetzt; aber nicht

B

3tielrund, sondern fast kielformig und kahl; 4) die Blattchen der oberen Blat-

ter sind linierulanzettformig, ganzrandig; 5) es fehlt die allgemeine Iliille;

3) die besondere Hiille ist zuriickgeschlagen
,
nicht hangend; 7) die Blumen-

kronenblatter sind ungleich.

Chaerophyllum silvestre unterscheidet sich in folgenden Kennzeichen von
Conium maculatum: 1) durch den gefurchten Stengel, der in der Jugend
weichhaarig, im Alter etwas scharf ist und die rothen Flecken nicht besitzt;

2) durch die fast dreikantigen, rinnenformigen Blattstiele, die, sowie der Sten-

Mohr, Commontar. 01
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gel, in der Jugend weiclihaarig, im Alter scharf sind; 3) durch den Mangel
einer allgerneinen Blatthulle; 4) die besondere Hiille ist vollstandig, fiinfblat-

trig, mit zuriickgeschlagenen Blattchen, nicht einseitig, dreiblattrig, mit ban-

gendcn Blattchen
; 5) die Blumenkronenbliittcr sind ungleich, urngekebrt eirund,.

an der Spitze stumpf oder auch ausgerandet, nicht aber fast gleich, eingebo-

gen und lierzfdrmig. ,

Chaerophyllum temulum bat in Riicksicht des purpurfarbig gefleckten

Stengels Aehnliclikeit mit dem Conium maeulatum; es unterseheidet sicb aber

von diesem 1) durch den festen und markigen Stengel, der an den Gelenken

aufgetrieben, unten mit riickwarts stebenden steifen Haaren besetzt, oben aber

nicht stark in die Augen faliend haarig ist; 2) durch die iiberall rnit kurzen

steifen Haaren besetzten Blatter, von denen die unteren gefiedert doppelt zu-

sammengesetzt sind; 3) durch die Gestalt der Blattchen; 4) die Blattstiele sind

dreikantig, rinnenformig, fest, mit sehr kurzen, steifen Iiaaren besetzt, nicht

stielrund, fast kielformig, robrig und kahl; 5) es fehlt die alJgemeine Hiille;

6) die besondere Hiille ist vollstandig, fiinf- bis achtblatterig
,
mit zuriick-

geschlagenen Blattchen
;
nicht einseitig, dreibliittrig mit hiingenden Blattchen;

7) die Kronenblatter sind ungleich.

Aethusa Cynapium ist zwar, wie das Conium maeulatum
,
durchaus kahl

und hat auch in Riicksicht der Blatter und der hangenden Hiillcben mit dem-

selben grosse Aehnliclikeit; es unterseheidet sich jedoch durch folgende

Zeichen: 1) ist der Stengel gewohnlich ungefleckt, nur zuweilen am unteren

Theile schwarzrotb
,
ins Violette iibergehend, niemals aber purpurfarbig ge-

fleckt; 2) die Blatter sind, vorziiglich auf der unteren Seite
,
glanzend; 3) die

Blattstiele sind halb stielrund, rinnenformig, fast oder kaum bemerkbar rbhiig,

nicht aber vollkommen stielrund, mit weiter Hoblung; 4) fehlt die allgemeine

Hiille; 5) sind die Blattchen der besonderen Hiille linienformig und langer

als die Doldchen.

Caucalis Anthriscus lasst sich unter den angefiihrten Pflanzen am leich-

testen von dem Conium maeulatum unterscheiden, und zwar 1) dadurch, dass

sie iiberall theils mit kleinen Borsten, theils mit kurzen, steifen Haaren be-

setzt ist; 2) durch den Stengel, der fest und rnarkig, ungefleckt oder auch

purpurfarbig gestreift, und wegen kleiner, riickwartssteliender, dicht anliegen-

der Borsten auf der Oberfliiche scharl' ist; 3) durch die Blatter, die gefiedert

doppelt zusammengesetzt, aber nicht gefiedert vielfach zusammengesetzt sind;

4) durch die behaarten Blattchen; 5) die Blattstiele sind fast dreikantig, rinnen-

formig, fest, mit kurzen, steifen Haaren besetzt, nicht stielrund, fast kielfor-

mig, hold und kahl.

Endlich unterseheidet sich die Cicuta virosa von dem Conium maeulatum
1) durch ihren Standort, der jederzeit im Wasser selbst ist; 2) ist die Wurzel
facherig und treibt viele staikc Wurzelfasern

; 3) der Stengel ist gege'n die

Wurzel purpurfarbig, aber niemals gefleckt; 4) die Bliittchen sind lanzettfor-

mig, sagezahnig, mehrere zwei- und dreispaltig, nicht aber liinglich, gezahnt
und alle ungetheilt; 5) es fehlt die allgemeine Hiille.

Iierba Gratiolae. ®otte$t)nflknfraut.

Gratiola officinalis L. Scroplmlarineen R. Broivn. II. 1. L.

Das bliihende, unbehaarte Kraut mit vierseitigem
,
steifem,

oben verasteltem Stengel, gegenstandigen, sitzenden, lanzettfor-
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aigeu, entferut gesagten, clrei- oder fiinfnervigen Blattern, acbsel-

tandigen, einzelnen, von zwei Deckblattcben unterstutzten Blii-

heu and fast racbenformigen
,
weisslicben Blumen. Das Kraut

zerde im Juni und Juli gesammelt und vorsichtig aufbewahrt.

Pie Gratiola wird nur zu einem Extracte gebraucht und auch dies ist

berfliissig bei dem Ueberfluss an abfiihrenden Arzneimitteln.

Herba Polygalae amarae. SMttete &reu$b(uuie.

Polygala amara L. Polygaleen Juss. XVII. 3. L.

Das bliihende Kraut mit der diinnen, gelbliclien Wurzel und

nehreren andertbalb bis drei Zoll hohen Stengeln; die unteren

[ latter sind grosser, zu einem Kreise zusammengedrangt, spatel-

•rmig und umgekebrt eiformig, die oberen stengelstandigen ste-

cen zerstreut und sind lanzettformig
;
die kleinen Bliitben bilden

rrauben. Das Kraut besitzt einen sehr bitteren Gescbmack. Man
ite sich vor Yerwecbslungen dieser mit anderen Polygalaarten,

con denen sie durch die unteren Blatter und den sebr bitteren

nscbmack unterscbieden wird.

Die achte Polygala amara ist eine in Deutschland sehr seltene Pflanze

id es mochte bei einigermaassen haufigem Gebrauche
,
welcher tibrigens

mum stattfindet, nicht moglich sein, diese Pflanze in geniigender Menge an-

schaffen. Meistens komrnt die Polygala uliginosa
,

eine Varietat der P.

naraL als Herba Polygalae amarae in den Apotheken vor. Dass man Herba
.att Padix Polygalae verlangte, war die Ursache zu manchen Verwechse-
ngen mit Polygala vulgaris und anderen Pflanzen, die starkere Wurzeln
.ben.

Ein krystallinischer Bitterstoff, Polygamarin, stellt ein griinliches krystal-

jisches Pulver dar, scheint aber noch mit harzigen Stoffen vermischt zu
in.

Herba Serpylli. ^elMummelfraut. Duenbel.

Thymus Serpyllmn L. Labiaten Juss. XIV. 1. L.

Das bliibende Kraut mit diinnem, niedergestrecktem Stamme,
.igenstandigen, kleinen, scbmaleren oder breiteren, flacben, bei-

;rseitig driisigen, am Grunde gewimperten Blattern, kopfiormi-
!n Bliitben und zweilippigen Kelcben und Blumen; es besitzt
nen eigentbiimlicben Gerucb.

Das Quendelkraut rnachte frtiher einen Bestandtheil der Species aromaticae
s, ist aber schou in der Formel der vorigen Pharmacopoe weggeblieben

,

21 *
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und die Aqua foetida antihysterica, worin es cinging, ist in der neuen Phar
macopoe ausgelassen, so dass es jetzt iiberhaupt keine Verwendung raehr ii

einer Formel findet. Der Quendel oder wilde Thymian ist ein auf Triftei

und in trocknen Waldern gemeines Straucbgewachs. Die kleinen, niederliegen

den, sehr astigen Stengel bilden oft grosse Rasen. Man unterscheidet al

Spielarten 1) den Thymus Serpyllum silvestre. Der Bliithenstand ist meh
kopfformig

,
die Blumenkrone viel langer als der Kelch, die Staubgefiasse sin

fruchtbar und zwei derselben ragen iiber die Blumenkrone hinaus. 2) Thymu
Serpyllum parviflarum Nees. Der Bliithenstand ist mehr ahrenformig, di

Blumenkrone kaum langer als der Kelch, die Staubgefasse sind in derBlumen
krone eingeschlossenoder fehlen ganz. Das Kraut ist sehr aromatisch und verlier

seinen Geruch durch Trocknen nicht. 3) Thymus Serpyllum citriodorun,

fast einen Fuss hoch, die Aeste sind nur an den vier Kanten behaart. E
wachst auf Kalkbergen und ist ausserst aromatisch, fast melissenartig riechend

Alle verlieren durch Trocknen ihren Geruch nicht, welcher einem atherische:

Oele zukommt.

Herba Thymi. Ttnimiaiifrauf.

Thymus vulgaris L. Labiaten Juss. XIV. 1 . L.

Das bliihende Kraut mit diinnem, aufrechtem, astigem, weich

haarigem Stamme, kleinen, gegenstandigen, langlichen, am Rand
umgerollten, eingewimperten

,
beiderseits driisigen, unten grai

kurzhaarigen Blattern, acliselstandigen, oben gedrangten Schein

quirlen und zweilippigen Kelchen und Blumen; von eigenthum

lichem Geruch.

Der Garten- Thymian ist vie das vorhergehende ein sehr kraftig riechei

des Kraut, welches zu ausseren Zwecken Verwendung findet. Es ist auc

ein beliebtes Kiichengewachs, und schon aus diesem Grunde wohl nicht vo

grosser arzneilicher Wirksamkeit. Man baut es in Garten an.

Herba Violae tricoloris.

Srcifnmfraut. @tiefmutterd)enfraut.

Herba Jaceae. Viola tricolor L. Violarineen De Candolle V. 1. L

Das bliihende Kraut mit eckigem, astigem Stengel, zerstreu

ten, gestielten, langlichen, gekerbten Blattern, leierformigen Neben

blattern, welche langer sind als der Blattstiel, achselstandigei

iang gestielten Bliithen und lippigen, gespornten, dreiiarbiget

oder gelblichen Blumen.

Das Stiefmiitterchen ist ein vielverbreitetes Unkraut. Es wird meisten

au Cataplasmen gebraucht. Wenu es getrocknet ist, wird es im Stampftrog
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iiig'cstampft und, durch ein Sieb geschlagen, in Blechkasten aufbewahrt. Es
ebalt seine lebhafte griine Farbe sehr gut.

Hirudines. (Sgcl. SBfutegef.

?(rtcn bcr Sanguisuga. 8Rmgettmmner. ©lutegel.

Sanguisuga officinalis Savigny. SDctitfcfjer 331utegel.

Kdrnig, scharf anzufiihlen, oberhalb olivengrtin, mit sechs

.ell rostfarbenen
,
schwack gefleckten Langenstreifen

,
unterhalb

xiinlich-gelb, mit schwarzen Flecken und Randern gezeicbnet.

Sanguisuga officinalis Savigny. llngartfcbcr SBlutegeT.

Ctlatt anzufuhlen, oberhalb griinlicb oder schwarzlich-griin,

lit sechs rostfarbenen, schwarz getiipfelten Langsstreifen, unter-

alb olivengrtin, ungefleckt, aber mit zwei seitlichen, schwarzen

..inien gezeichnet.

Sie diirfen fruher zum Saugen noch nicht gebraucht worden sein.

Eine genaue und umfassende Beschreibung der Blutegel ist nicht so leicht

u geben als es scheint, weil nach Alter
,
Zeit vor oder nach der Hautung,

•irosse und Art der Thiere so viele Yerschiedenheiten zwischen denselben

:attfinden, dass eine Beschreibung, welche fiir einen richtig ist, fur andere

-ieder ganz falsch sein kann.

Es ist nicht zu billigen, vvenp selbst in der vortrefflichen medicinischen

ioologie von Brandt und Ratzeburg die Beschreibungen nach friiheren

ilonographien, wie die von Moquin-Tandon
,
und nicht auf eigene An-

chauung gegeben werden. Ich babe die Absicht, nicht in denselben Fehler

a fallen.

Der deutsche Blutegel, Hirudo medicinalis

,

der am langsten bekannte

:nd in medicinischen Gebrauch genommene, hat einen mattgriinen, olivenfar-

igen Rucken. Die Mitte des Egels ist durch ein breites Band, wo diese

arbe am deutlichsten ausgesprochen ist
,
bezeichnet. Man betrachtet alle

.]gel am besten in einem flachen Teller von weissem Porcellan unter Wasser
egend und von oben gesehen. Auf dem Rucken des Egels bemerkt man
ier der Lange des Egels nach laufende Parallelstreifen von der Farbe des
lisenrostes. Die beiden inneren

,
welche das bezeichnete Mittelband des

tuckens nach beiden Seiten begriinzen, sind meistens ununterbrochen, gleich

reit und nicht gezeichnet. Zuweilen schliessen sie jedoch kleine, unregel-

lassig vertheilte schwarze Flecken ein. Die zweiten Streifen, nach beiden
•leiten nach aussen liegend

,
sind regelmassig durch Zeichnungen gegliedert.

)as Dessein dieser Zeichnungen wiederholt sich alle fiinf Querringe des Egels.

A fangt mit einern breiten, schwarzen Tupfen an, an welchen sich, auf dem
olgenden Ringe, nach dem Kopfe des Thieres zu, ein schmalerer Tupfen an-
eiht, auf dern dritten Ringe wieder ein schmalerer und sofort

,
woraus eine

umformige oder dreieckige Zeichnung entsteht, welche sich alle funf Ringe
wiederholt, und deren Basis nach dem Schwanze des Thieres, deren Spitze
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nach seinem Ivopfe gerichtet ist. Zuweilen ist diese Zeichnung nur als ein'

breiter, schwarzer Fleck nur auf einem Ringe
,
und so alle 5 llinge weiter’

vorhanden, dann wecbselt die Zeichnung, bei anderen Thieren auf 2, 3, 4, so-

gar alien 5 Kingen ab, so dass sich im letzten Falle die schwarzen Fleeken;
fast beriihren. Die leeren Raume zwischen den Fleeken sind mit der Itost-i

farbe ausgefiillt, sowie auch alle Contouren derselben mit einem rostfarbigen
j

Saume umzogen. Aucb ganz verwirrte und unklare Zeicbnungen kommen*
vor, doch seltener, und in der Regel wecbselt der Rhythjnus der Zeicbnun-ii

gen ab.

Gewohnlich (wie aucb im Text) werden den Blutegeln sechs Riickenbander’

zugesebrieben; allein diese Art der Bescbreibung maebt leicht Verwirrung,

weil die zwei aussersten Bander baufig sehr scbmal sind, oft ganz verwischt,

und auf der aussersten Seite niemals sebarf getrennt und von der Farbe des

Riickens umgeben werden. Nur vier wirklich deutliebe Streifen sind zu erken-

nen. Die Natb zwiseben dem Riicken und dem Baucbe des Egels ist mei-

stens eine ziemlich gelbe Linie, welche am ganzen Leibe hin verlauft. Nach:

dem Riicken zu ist diese Linie oft mit schwarzen franzenartigen Fleeken ge-

zeichnet, die selbst mit einem schmalen rostgelben Rande umzogen sind. Oft

sind statt dieser Fleeken nur kleine Punkte vorhanden und oft fehlen auch
diese ganz.

Der Bauch ist gefleclct. . In den meisten Fallen ist der Grundton oliven-

farbig, und unregelmassig zerstreute selbst unregelmassige Fleeken bedecken

die ganze Flache. Bei anderen nehmen die Fleeken so zu, dass sie mit deri

Grundfarbe um den Yorrang streiten, und dass eben so viel schwarz wie

olivenfarbig vorhanden ist, und man kaum sagen kann, welcher Farbe die

Fleeken sind; dann wieder bei anderen waltet die schwarze Farbe so vor,

dass die Fleeken als olivenfarbig bezeiebnet werden miissen, und endlich sind

die olivenfarbigen Flecke so regelmassig nach beiden Seiten und in gleichen

Abstanden angeordnet, dass man einen deutlicben Rhythmus erkennt. Diese l

Modificationen sind entweder nur Abarten Oder nach dem Alter verschieden

und bedingen keine eigentliche Arten.

Der ungarische Blutegel
(
Sanguisuga officinalis) hat als Grundfarbe des 1

Riickens ebenfalls die Olivenfarbe oder das sclimutzige triibe Grim. Nur auf <

dem breiten Mittelbande des Riickens ist die Farbe deutlich ausgesproeben.

Die Rander dieses Bandes sind mit kleinen schwarzen Fleeken
1

*, welche in die

Flache einspringen
,

gezeichnet. Nach beiden Seiten erscheinen rothbraune

Langenstreifen, welche aber nicht glatt verlaufen, sondern mit regelmassigen >

Anschwellungen in der Breite regelmassig alle fiinf Querringe verziert sind.

In den braunen Fliichen sind kleine schwarze Punkte sichtbar. Der Raum i

von diesen Linien bis an die Seiten ist nicht einfarbig, sondern mit regel-

massig gezeichneten liinglichen Fleeken in gelbem Grunde ganz ausgefiiilt.

Die Seitenlinie, welche Bauch und Riicken scheidet, ist gelb und auf beiden

Seiten der ganzen Lange nach mit einem schwarzen Saume umzogen. Der

Bauch ist hell - olivenfarbig und ungefleckt.

Eine dritte Art, die man zuweilen in nicht unbedeutender Menge in den

Blutegeln findet, ist Sanguisuga interrupta. Er hat einen viel griinern Riicken

als die bisher beschriebenen Sorten. Statt der zusammenhangenden, der Lange

nach laufenden Streifen finden sich auf diesem Egel nur einzelne Punkte,

und zwar nur auf jedem fiinften Ringe, so dass die dazwischen liegenden 4

Ringe ganz frei von aller Zeichnung auf ihrer ganzen Breite bleiben. Die

zwei innersten Streifen sind durch eine Reihe gelber Punkte angedeutet, die

zunachst folgenden stellen viereckige, schwarze Punkte, welche besonders bei

der Verldirzung des. Thieres rein viereckig, scharfeckig erscheinen. Zuweilen
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sind diese Punkte durch eiiie sehr schinale rostfarbige Linie mit einander

verbunden. Dei- Bauch ist olivenfarbig, bei jiingeren Individuen sohr wenig

and schwarz gefleckt. Die Verbindungslinic zwisehen Riioken und Baucli ist

breit und rostfarbig, auf dev Bauchseite mit einer sohwarzen Linie bezogen.

Aucli diese Egel sind zum medicinischen Gebrauche anwendbar.

Ueber die Aufbewahrung und Beliandlung dev Blutegel ist sehr viel ge-

schrieben worden. Dio am leichtesten reinzuhaltenden Gefiisse sind die stein-

zeugenen. Man erkennt die Reinheit ihrer Oberflaehe an dev klaren Jiell-

blauen Farbe derselbcn und bemerkt jede Art von Schmutz, Schleim, Blut

durch den blossen Anblick. Durch Scheuern mit Sand und Pottasche lassen

sich selbst stark inficirte Topfe in den vollkommen gesunden Zustand zuriick

versetzen. Man hat auch holzcrne Kiibel in Vorschlag und Anwendung ge-

i bracht. Wenn aber ern solches Gefass durch eine Blutegelkrankheit einmal

angesteckt worden ist
,

so lasst sich dieselbe durch keine Behandlung mit

• Sicherheit wieder daraus entfernen, und man kann bei neuen, ganz gesunden

Sendungen grosse Yerwiistungen durch einen solchen kranlten Kiibel anrich-

ten. Mtchanische Reinigungsmittel dringen nicht in die Poren des Holzes,

chemische lassen sich nicht mehr daraus entfernen. Es bleibt demnach
immer das gerathenste und durch Erfahrung am meisten erprobte Mittelj

.grosse steinzeugene Gefasse mit Salzglasur, mit weiter Oeffnung anzuwenden.

i Die Oeffnung verbindet man mit einer dichten Leinwand oder einem Stiicke

IFlanell. Durch diinnes Leinen stechen die Egel oft durch und entweichen

durch so diinne Ldcher. dass man es naehher kaum fiir moglich halten sollte.

' Gegen Wolle haben sie eine Abneigung, und sie setzen sich nicht leicht an,

• sowie sie auch nicht dadurch zu entweichen versuchen. Es ist zweckmassig,

: noch einen grossen Topf derselben Art uberzahlig zu besitzen. Er dient so-

- wohl zum Wechsel der Egel, als auch um das reine Wasser, welches zum
’ Wechsel bestimmt ist, neben den Egeln die Temperatur ihres Ortes annehmen
zu lassen. Wenn das Wasser gewechselt ist, fiillt man diesen Topf wieder

mit frisehem Brunnenwasser und stellt ihn bedeckt neben die Egeltopfe. Es
ist zweckmassig, die Egeltopfe, die man neu zu diesem Zwecke verwenden
muss, ausserlich mit etwas in die Augen Fallendem zu bezeichnen, vielleicht

mit einem rothen Bande
,

welches man an den Henkel bindet
,
damit nie

durch Versehen ein Blutegeltopf vorubergehend zu anderen, etwa chemischen,
Zwecken verwendet werde.

Das Wechseln des Wassers geschieht oft. Yiele empfehlen dasselbe mog-
lichst selten, hochstens alle vierzehn Tage einmal vorzunehmen. Ich kann
dieser Ansicht nicht beistimmen, weil sich die kleine Menge Wasser triiben

und in Faulniss gerathen kann, was offenbar nur nachtheilig wirken muss.
Ich habe schon bei grossen Mengen von Egeln taglich das Wechseln des
Wassers und oft an der Pumpe selbst vornehmen lassen, ohne nur einen ein-
zigen Todten in der ganzen Merge zu haben. Wenn sich das Wasser von
Blut farbt, so soli man es so oft wechseln, als man dies bemerkt, denn Blut
ist ein im hdchsten Grade leicht faulender Korper. In der Regel kann man
das Wasser alle zwei bis drei Tage wechseln. Es ist gut, keine zu kleine
Menge Wasser in die Topfe zu geben, sondern sie damit halb zu fiillen, weil
eine grbssere Menge Wasser von Unreinigkeiten weniger verdorben wird,
auch die Thiere die zu ihrer TJnterhaltung nothigen Infusorien in einer grosse-
ren Menge leichter finden. Wenn der Topf auf dem Boden festhaftende Un-
reinigkeiten und Schleim zeigt, so muss er gereinigt werden. Man verpflanzt
die ganze Colonie in den uberzahligen

,
reinen Topf, und reinigt den ge-

hrauchten durch Stroh und Sand und etwas Pottasche, wiischt ihn vollstandig
und lasst ihn einmal an einer warmen Stelle scharf trocluien

,
im Som-au3.
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mer im Sonnenschein. Jede Spur eines Miasma wird dadurch entfernt oder
vernichtet. Dieser Topf bleibt nun der iiberzahlige, bis wieder ein anderer
an die Reihe kommt.

Die Yorschlage, den Boden der Topfe mit Torf, Sand, Calmuswurzel und
ahnlicben Dingen zu belegen, sind nicht praktisch. Bei geBunden Egeln kon-
nen diese Substanzen lange obne Scbaden angewendet werden, dagegen sieht
man daran nicht den Scbmutz, kann ibn nicht entfernen und entbehrt so der
nothigen Reinlichkeit. Man darf nicht vergcssen

,
dass der Blutegel bei dem

Apotheker nur einen kurzen und voriibergehenden Aufenthalt haben soli, und dass
man ihm nicht die natiirlichen Bedingungen seiner Existenz, worin er wachsen
und sich vermehren soli, verschaffen kann. Ein Vierteljahr kann man sie be-

quem in Topfen bewahren
,
und auf langere Zeit hin hat man selten seine

Vorrathe. Der Blutegelhandler oder Niederlagebesitzer kann schon andere
Mittel anwenden, welche uns hier nicht naher angehen.

Die Blutegel sind auch vielfachen Krankheiten unterworfen, welche aber
die Heilkunst nicht heilen kann. Es sind meistens Pilze oder Thierchen,

welche ihren Organismus auf dem des Egels entwickeln und diesen deshalb

zu Grunde richten. Alle diese Krankheiten sind ansteckend, und das natiir-

Ijchste Prophylacticum besteht in der Absonderung der Gesunden und Kran-
ken in verschiedene Topfe und moglichst grosse Reinlichkeit. Die Erkran-

kenden miissen haufig entfernt werden. Was auf diese Weise nicht gerettet

werden kann, muss fur verloren gegeben werden.

Die Geschichte der Entwickelung des Egels aus dem Eie, das immer noch
nicht geloste Problem der kiinstlichen Zucht, die Kunst, die Egel anzusetzen

und sie wieder zurn ferneren Gebrauch zurecht zu machen, die Art sie einzu-

fangen und ahnliche Gegenstande beriihren den Pharmaceuten wenig und
konnen hier nicht weitlaufiger behandelt werden. Wer sich dariiber belehren

will, mag die sehr vollstandige Monographie derselben von Brandt und
Ratzeburg S. 231 ihrer medicinischen Zoologie nachsehen, wo dieser Gegen-

stand 67 Quartseiten einnimmt.

Es ist nur noch im Allgemeinen hinzuzufiigen
,

dass die Blutegel das

grosste Kreuz fur den Apotheker sind, theils wegen der unvermeidliclien Ver-

luste durch Absterben derselben, theils durch die Vexationen, die er von den

Kunden wegen Nichtanbeissens der Thiere erleidet. Der Apotheker kann nur

gesunde und lebenskraftige Thieve abgeben und fur das Anbeissen der Thiere

keine Garantie ubernehmen, was oft wegen widerlicher Hautausdiinstung, zu

barter Haul, vorherigen Gcbrauches von Opodeldock, Quecksilbersalbe, Seifen-

spiritus und dergleichen ganz unmoglich ist. Man konnte in dieser Art einen

ganzen Topf voll zum Wechseln hingeben, ohne seinen Zweck zu erreichen.

Dazu kommt noch der Eigensinn der Thiere, welche zuweilen bei den giin-

stigsten Bedingungen nicht anbeissen wollen
,
wahrend sie oft wenige Tage

spater ganz willig sind. Alles dies kann man mit den Kunden nicht mit Er-

folg verhandeln
,
und man muss dies oft zu seinem Scbaden erfahren. Wenn

noch hinzukommt, dass die Regierungen die Preise der Egel ohne die geho-

rige Riicksicht aui' Absterben und den Ausfall unverkauflicher kleiner Egel

und den Ausfall nicht bezahlt werdender Egel zu niedrig stellen, so durfte

wohl kein Apotheker sein
,

der nicht eine jahrliche Abfindungssumme von

10 bis 15 Thalern an die Armen bezahlen mochte, wenn man ihn ganz von

dem Blutegelverkaufe dispensirte. Allein hier und dort ist der Satz schon

aufgestellt worden, der Verkauf der Egel solle fur den Apotheker ein Onus
,

ein Servitut und kein Yortheil sein.
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Hydrargyrum ainidato - hichloratum.

OitecFftFberamibd)Foitb.

Hydrargyrum ammoniato - muriaticwn. Mercurius praecipitatus cdbus.

HydrocJdoras ammonicus cum Oxydo hydrargyrico.

Nimm: Quecksilberchlorid, zwei Theile 2

Destillirtes Wasser, zweiunddreissig Theile 32

Ammoniaklosung, drei Theile 3

Lose das Quecksilberchlorid in dem destillirten Wasser unter

lErwarmen auf und giesse die erkaltete und filtrirte Losung unter

iTBnriihrftri in die Ammoniaklosung, von welcher nur ein geringer

Tebersehuss vorhanden sein muss, filtrire vom Niederschlage ab,

.asse abtropfeln und wasche ihn zweimal mit achtzehn Thei-

,en Wasser aus. Es werde an einem dunklen Orte getrocknet.

Das Quecksilberamidchlorid muss rein weiss sein und sich voll-

standig verfliichtigen lassen.

Es muss in gut verschlossenen Gefassen unter Abschluss cles Licbtes

sehr vorsicbtig aufbewahrt werden.

Bei gleichen Verhaltnissen der Bestandtheile unterscheidet sich die Me-
:hode von jener der vorigen Pharmacopoe dadurch, dass die Sublimatlosung

n das Ammoniak, und nicht das Ammoniak in die Sublimatlosung gegossen

• verden soil, ein Verfahren, was als zweckmassig bezeichnet werden kann, da
- etzt in keinem Augenblicke freier Sublimat mit dem bereits gefallten Nieder-

ichlag in Beruhrung kommt. Die aufgefuhrten Synonym e hatten fiiglich dies-

nal, bis auf den alten Namen, unterdriickt werden konnen, da der neue
‘i’amen durch den jahrelangen Gebrauch der vorigen Pharmacopoe gelaufig

feworden ist, und auch die Synonyme falsche Begriffe enthalten. So kennen

I

vir kein Muriaticwn, und der Niederschlag enthalt kein Quecksilberoxyd.

Die Fortfuhrung falscher Synonyme, die auch eigentlich niemals im Gebrauch
»aren, hat keinen Zweck.

Gehen wir nun zur Sache iiber. Die Darstellung des weissen Pracipita-

l es bietet keine Schwierigkeiten dar, wenn.man die Yorschrift der Pharmaco-
>oe genau befolgt. Es ist eine Losung, eine Fallung und eine Filtration aus-

|

ufuhren. Der Sublimat lost sich leicht nur in heissem Wasser auf; man kann
( eine Losung deshalb mit dem Dampfbade bewirken. Ehe aber die Fallung

J

tattfindet, rnuss die Losung wieder vollkommen erkaltet sein. Man giesst die

iublirnatlosungin das Ammoniak unter Umriihren, bis es nur mehr ein wenig vor-
’ valtet, was durch rothes Lackmuspapier erkannt wird. Den Niederschlag bringt
' nan sogleich auf ein dichtes ausgespanntes Leinen und lasst alle Fliissigkeit ablau-
en- Nun spritzt rnan kleine Mengen destillirtes Wasser auf und lasst jedesmal voll-

tandig ablaufen. Man hiite sich, das Abwaschen mit zu vielem oder gar mit
^annem Wasser auszufuhren, wodurch der Pracipitat eine gelbliche Farbung
nnehmen wurde. Nach dem Ablaufen presst man entweder aus, oder man
etzt mit einem hornernen Loffelclien den feuchten Brei auf ausgespanntes
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trocknes Filtrirpapier auf, in welcher Art er am schnellsten trocknet. Ueber
eine andere Art, den Pracipitat zu fallen, ist es am zweckmassigsten

,
weiter

unten zu sprechen, wenn wir die ehemische Zusammensetzung des eben Be-
schriebenen kennen gelernt liaben werden.

Ueber die Zusammensetzung des weissen Pracipitats haben lange sehr un-

richtige Ansichten geherrscbt. Durcb eine griindliche Untersucbung dieses*

Gegenstandes durcb Kane sind nicbt nur alleZweifel beseitigt, sondern sogar*

ganz unerwartete Resultate, die bis dabin in der unorganiscben Chemie koine

Analogieen hatten, gewonnen worden. Dieselben erhielten durch eineWieder-

holung und fernere Priifung von Ullgren ibre Bestatigung.

Pass sich das Aramoniak zu dem Quecksilbersublimat ganz anders wie zu

anderen Metallsalzen verhalt, lebrt scbon die Farbe des Niederschlages. Wenn
es nur Quecksilberoxyd fallte, so miisste der Niederscblag orangenfarbig sein,

wahrend er blendend weiss ist. Das Quecksilberoxyd, das man an der Farbe
nicbt erkennen konnte, hat man dennoch in dem Niederschlage vorausgesetzt,

obne es nacbweisen zu konnen.

Wenn atzendes Ammoniak und Quecksilberchlorid in Ldsung zusammen
kommen

,
so wird kein Wasser zersetzt, wie es gescheben miisste, wenn ein

Oxyd niedergescblagen wiirde, sondern es wird ein Theil des Ammoniaks selbst

zersetzt. Sein drittes Atom Wasserstoff wird an ein Atom Chlor des Subli-

mats abgegeben, um damit Chlorwasserstoffsaure zu bilden, welche ihrerseits

mit einem andern unzersetzten Theile des Ammoniaks als Salmiak in die Ld-

sung geht. Zwei Atome Sublimat und zwei Atome Ammoniak zersetzen sich

nach folgendem Schema:

Weisser Pracipitat.

Hg Hg Cl C
NILH NH.,

Salmiak.

Aus demselben ersieht man, dass die eine Halfte des Chlors im Niederscblag,

die andere in den Wascbwassern entbalten ist, ferner, dass die Halfte des an-

gewandten Ammoniaks im ausgewaschenen Salmiak, die andere Halfte im zer-

setzten Zustande in dem Niederschlage selbst entbalten ist. Der weisse Nie-

derscblag besteht also aus Hg2 Cl NH2 . Ob diese Formel aber, wie es gewohn-

licb gescbieht, in Ilg Cl -|- Hg NH, gespalten werden konne, ist eine ganz an-

dere Frage, zu deren Bejakung uns niclits berechtigt. Bekanntlich bat die

Verbindung NH2 ,
namlich Ammoniak weniger 1 Atom Wasserstoff, den Na- '

men Amidogen oder Amid erbalten und ihre hypotbetiscben Verbindungen *

den Namen Amide. Dieser Korper lasst sich nicbt isoliren und besteht aller

Wabrscbeinlichkeit nach nicht fiir sich. Er wird nur in solchen Verbindun- I

gen angenommen, die aus zwei Korpern, von denen der eine Ammoniak sein
)

muss, durch Austreten von 1 Atom Wasser entstanden sind, und die durch

Hinzutreten und Zersetzung von 1 Atom Wasser wieder Ammoniak geben

konnen.

Die obige Gliederung der Formel sagt uns, dass der weisse Pracipitat

aus Sublimat und Quecksilberamid bestehe. Wir baben nun nicbt den ent-

ferntesten Begriff von der Natur eines Korpers
,
den wir Quecksilberamid
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bennen, und konnen noch weniger einsehen, wie sich damit das Quecksilber-

chlorid
,

als ein salzartiger Korper verbinden konne. Mit gleichem Rechte

konnte man die Formel Hg2 Cl -{- N1L> oder Calomelamid aufstellen. Es

scheint deinnach zweekmassiger, den weissen Pracipitat rein nacli seiner em-

piriscben Formel IIg2 Cl NH2 ohne alle Gliederung aufzustellen
,
da er ohne-

hin nicht die Eigenschaften eines Salzes, sondern eines ungegliederten orga-

nischen Korpers, wie Oxamid, Ilarnstoff, Essigather und ahnlicher, besitzt.

Der.Umstand, dass der weisse Pracipitat N H2 und nicbt N H3 enthalt,

ist durcb Analyse sebr schwer festzustellen, weil das geringe Atomgewicbt
des Wasserstoffs zu dem der ganzen Verbindung oder aucb nur des Amids
gar nicbt in die Wage fallt, und sebr leicht unter den unvermeidlichen Be-

obachtungsfehlern verloren gebeu konnte. Die Beweise sind tbeils analyti-

scher, theils synthetischer
,
tbeils inductoriscber Natur. Sowobl die Analyse,

als aucb alle Zersetzungserscheinungen beweisen
,
dass der weisse Pi’acipitat

keinen Sauerstoff enthalt. Wenn man den weissen Pracipitat mit Aetzkali

kocbt, so kann nicbt alles Ammoniak entwickelt werden, sondern etwa nur
die Halfte, und das ausgewascbene gelbe Pulver giebt nach dem Trocknen
beim Erbitzen Ammoniak, Stickgas und ein Sublimat von Calomel und Queck-
silber. Das Ammoniak ist also nicht ferti£ im weissen Pracipitat vorhanden
und es entstebt nur ein Tbeil allmalig durch die Einwirkung von Warme,
Wasser und Kali.

Wenn man weissen Pracipitat mit Wasser kocht, so lost sich Salmiak im
Wasser auf und Ammoniak ist in den Dampfen entbalten, wie man durcb

;

gerothetes Lackmuspapier erkennen kann. Das fibrigbleibende gelbliche Pul-
ver enthalt Quecksilberoxyd, Cblor und eine Amidverbindung. Im Verhalt-
niss, als sich das Quecksilberoxyd durcb den Sauerstoff von zersetztem Wasser
bildet, tritt der Wasserstoff an das Amid und bildet damit Ammoniak, welches
entweicht.

Beim Erbitzen bis zur Zersetzung zerfallt der weisse Pracipitat ohne
Schmelzung, doch unter gelblicher Farbung in ein Sublimat von Calomel,
93 Procent betragend, und in ein Gasgemenge von 1 Volum Stickgas und
2 Yolum Ammoniakgas :

3 (Hg2 Cl NH2 )
= 3 Hg2 Cl + 2 NH3 + N.

Ware Ammoniak statt Amid darin enthalten, so hatte reines Ammoniak-
gas ohne Beimengung von Stickgas erhalten werden mussen.

Wenn trocknes salzsaures Gas uber den in einer Kugelrobre bis zum
Siedepunkte des Wassers erbitzten weissen Pracipitat geleitet wurde, so bildete
sich keine Spur Wasser, was die Abwesenheit des Sauerstoffs beweist, indem

1 Quecksilberoxyd und Chlorwasserstoff Quecksilberchlorid und Wasser hatten
geben mfissen.

Dagegen wird ein Rfickstand erhalten, der aus Sublimat. und Salmiak be-
steht. Ware der weisse Pracipitat Hg2 ClNH3 (und nicht Hg2 ClNH2), so
mfisste im salzsauren Gase ganz einfach Calomel (Hg2 Cl) und Salmiak ent-
stehen. Wenn aber NH2 darin enthalten ist, so muss noch ein Atom Chlor-
wasserstoff CCl H) zersetzt werden, der Wasserstoff tritt an das Amid (NH2) und
bildet damit Ammoniak (NH3), und das Chlor tritt an PIg2 Cl und bildet da-

. mit Sublimat. W eil also der Versucb zeigt, dass wirklich Sublimat und nicbt
'Calomel sich bildet, so muss ein Korper vorhanden sein, der ein Atom Wasser-
* stoff aufnebmen kann.

Endlich geht dieser Beweis aus der Bereitung des weissen Pracipitats
selbst hervor. Die Wascbflfissigkeiten enthalten chlorwasserstoffsaures Ammo-
niak. Wenn der weisse J»riicipitat keinen Sauerstoff entbalt, so kann der
Wasserstoff der Chlorwasserstoffsaure nicbt von zersetztem Wasser, wie in
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flhnlichen Fallen, herriihren; er muss also von einem anderen wasserstoffhal-
tigen Korper abstammen, und dieser kann nur Ammoniak sein, weil kein
anderer dabei ist.

So vereinigen sicb alle Thatsachen, die Ansicbt zu begriinden, dass die

angenommene empirische Formel des weissen Pracipitats die richtige sei. Es
kann hier nock hinzugefugt werden, dass in den Korpern, welche durck Be-
handeln des weissen Pracipitats mit Aetzkalk, siedendem Wasser, ferner aus

dem Zusammenkommen von Quecksilberoxyd und Quecksilberchlorur mit Am-
moniak gebildet werden ,

ebenfalls Amid enthalten ist. Andere Salze von
Quecksilberoxyd geben mit Ammoniak ebenfalls weisse Niederschlage, die ahn-

licb wie der weisse Pracipitat zusammengesetzt sind.

Nach vielen Pharmacopoeen wurde der weisse Pracipitat in der Art dar-

gestellt, dass man eine gemischte Losung von gleichviel Sublimat und Sal-

miak mit koklensaurem Natron fallte. Dieses letztere zersetzte zunachst den
Salmialc in koklensaures Ammoniak und Kochsalz, und das koklensaure Am-
moniak fallte den weissen Pracipitat. Gegen Ende der Fallung stellt sich

Aufbrausen ein und die Koklensaure entweickt. Im Niederscklage ist auck
keine entkalten. Die Gegenwart der Koklensaure ist also ganz unwesentlick.

Bei dem grossen Atomgewickte dbs Sublimats (135,4) und dem kleinen des

Salmiaks (53,4) sind bei gleicken absoluten Gewichten beider Salze viel mehr
Atome Salmiak als Sublimat vorkanden, namlick auf 1 Atom Sublimat fast

2Va Atome Salmiak. Der Salmiak wird also nickt alle zersetzt, und der ein-

zige Untersckied bei dieser Fallung gegen die friiher besckriebene Metkode
bestekt darin, dass jetzt der Pracipitat aus einer Fliissigkeit gefallt wird,

welcke viel unzersetzten Salmiak entkalt. Man kat auck sckon i'ruker einen

Untersckied in den Eigenschaften beider Pracipitate erkannt
,
indem der aus

Alembrotksalz gefallte Pracipitat in Hitze geschmolzen werden konnte, und
deskalb, da man den ckemiscken Unterschied nickt kannte, sckmelzbarer
weisser Pracipitat genannt wurde.

Geiseler*) hat das Sachverhaltniss naker studirt.

100 Gran Sublimat mit Ammoniak gefallt gaben 94 Gran weissen Praci-

pitat, mit dem obigen Yerhaltnisse von Kane ubereinstimmend. Die Wasch-

wasser entkalten kein Quecksilber.

100 Gran Sublimat und 100 Gran Salmiak erforderten zur Fallung 192

Gran krystallisirtes koklensaures Natron, und gaben 104 Gran schmelzbaren

Pracipitat, wahrend die Waschfliissigkeiten noch iy2 Gran Quecksilber enthiel-

ten. So grosse Untersckiede im Gewichte babe ich bei gutem Auswaschen

nicht
,

zuweilen sogar aus dem Alembrotksalze selbst keinen schmelzbaren

Pracipitat erkalten.

Vermengt man den unsckmelzbaren Pracipitat mit yi0 Salmiak, so schmilzt

das Gemenge ganz leickt. Bringt man die geschmolzene Masse aus dem
Feuer und lost sie in siedendem Wasser auf, so entkalt die Losung Sublimat

und Salmiak, und giebt mit Aetzammoniak
,
sowie mit koklensaurem Natron

einen weissen Niederscklag. Die Sckmelzbarkeit des Pracipitats hangt also

davon ab, dass sich Alembrotksalz bilden konne, welches allein leicht schmilzt.

Der Ueberscliuss von Salmiak dient also zum Theil dazu, an das sonst iibrig

bleibende Calomel das zweite Atom Cklor abzugeben und mit dem gebildeten

Sublimat zu Alembrotksalz zusammenzutreten. Ein wesentlicker Unter-

schied fur die medicinische Amvendung scheint demnach nicht in diesen bei-

den Priiparaten zu liegen, wenn sie sich auck versckieden gegen die Warme I

*) Braudes, Arckiv. Neue Iteihe Bd. 21, S. 147.
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verhalten. Urn eia gleichbleibendes Praparat zu erhalten, dessen chemische

Mischung eineu bestimmten Begriff gestattet
,

ist die jetzige Vorschrift der

Pbarmacopoe der alteren vorzuziehen. Versuche von Krug*) haben gezeigt,

dass die Niederschliige maunigfaltig in ihrer Zusammensetzuug je nach der

Teniperatur, Concentration der Fliissigkeiten
,
Natur des I< allungsmittels va-

riiren, und dass es nicht moglich ist, nach der altern Methode gleichbleibende

Producte zu erhalten.

Hydrargyrum bichloratum corrosivum.

$(e£enber Dnccf|t(bcrfub(imnt. Dnef£|ilberd)(ovib.

Hydrargyrum muriaticum corrosivum. Mercurius sublimatus

corrosivus. Bichloretum Hydrargyri.

Er muss erhitzt sich ohne Riickstand verfluchtigen, in sechs-

zehn Theilen kaltem und drei Tkeilen kockendem Wasser, in

drei Theilen kaltem, hochst rectificirten Weingeist und in vier

Theilen kaltem Aether loslich sein.

Er ist in gut verschlossenen Gefassen sehr vorsichtig aufzu-

bewahren.

Zum erstenmale erscheint hier der Sublimat unter den kaufiichen Stoffen

und mit Becht. Es ist keine Frage, dass ein geiibter Pharmaceut den Sub-

limat nach einer guten Vorschrift darstellen konne. Ob er aber damit etwas

Niitzliches thue, oder selbst in seinem pecuniaren Interesse handle, ist eine

andere Frage. Bedenkt man, dass nach der gewohnlichen Vorschrift der

vorigen Pharmacopoe zwei Retorten zerbrochen werden miissen, dass also der

Sublimat um so theurer zu stehen kommt, je kleinere Mengen man bereitet,

dass bei kleinen Mengen ungleich mehr Feuer nutzlos verloren gehen muss,

als beim Betrieb im Grossen
,
wobei man Steinkohlenfeuer in Galeerenofen

anwenden kann, und dass endlich die Arbeit nicht ganz ohne Gefahr ist, so

kann man der neuen Pharmacopoe fur ihre Aenderung danken, obgleich in

der Wirklichkeit die Sache auch schon auf diesem Punkte stand, dass der

Sublimat gekauft und nicht bereitet wurde.

Wegen der Nomenclatur hat die Pharmacopoe die Riigen des vorigen
Commentars nicht beachtet. Die Bezeichnung bichloratum halte ich fur

weniger gut als die alte Hydrargyrum sublimatum corrosivum. Es lasst sich

nicht beweisen, dass der Sublimat zwei Atome Chlor enthalte; im Gegentheil
findet die Bezeichnung des Calomels gewohnlich mit Hg2 Cl und die des

Sublimats mit HgCl statt. Nennt man den Sublimat bichloratum, so muss
Calomel nothwendig den Namen Hydrargyrum chloratum erhalten. Nach
der eben angefiihrten Formel wurde aber der Sublimat als Hg Cl mit Hy-
drargyrum chloratum bezeichnet werden miissen, folglich in zwei verschiede-
nen Ansichten Calomel und Sublimat denselben Namen fiihren. Dies kann nur
zu Verweeh8lungeu fiihren.

*) Archiv der Pharmacie. Neue Reihe Bd. 42 S. 1.
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Etwas selieinen diese Einwurfe den Yerfassern der Pharmacopoe vorge-
scliwebt zu haben, indem sie zu der ohemischen Benennung, welche doch die

Natur eines Korpers am scharfsten bezeichnen soli, den alten niehls bedeu-
teuden Zusatz corrosivum hinzugefiigt haben. Wann hat Sublimat jemals et-

was corrodirt, zerfressen? Im Gegentheil, er schiitzt gegen Faulniss und Yer-

wesung, und soli zeri'ressende Geschwiire heilen. Bei dem ganzen Namen ist

das Sinnlose
(
corrosivum

)

nocb das Beste: es schiitzt gegen Verwechselung.
Wir sehen die Pharmacopoe hier auf dem Wege, die Fehler eines chemischen
Nainens durch einen Trivialnamen zu verbessern. Hatte sie den alten Namen
Mercurius sublimatus corrosivus beibehalten, so hatte sie weder einen chemi-

schen Fehler begehen konnen, noch die Moglichkeit -einer Verwechselung niiher

geriickt, indem Calomel, obgleich aucli sublimirt, doch niemals Sublimat genannt
worden ist.

Die Bereitung des Sublimats geschieht vortheilhaft nur nach der Eun-
ice l’schen Methode, indem schwefelsaures Quecksilberoxyd mit gleichviel

Kochsalz der Sublimation unterworfen wird. Die Arbeit fangt mit der Dar-

stellung des schwefelsauren Quecksilberoxydes an. Metallisches Quecksilber

wird zu diesem Zwecke mit concentrirter Schwefelsaure bis zur Trockne

erhitzt. Diejenigen Mengen
,
welche hierbei zur Wechselwirkung kommen

miissen, stelien nicht im Verhaltniss der chemischen Aequivalente, weil unver-

meidlich ein Theil Schwefelsaure unzersetzt entweicht, und diese deshalb im
Ueberschusse genommen werden muss. Auf 1 Atom Quecksilber (100) waren
eigentlich 2 Atorne Schwefelsaurehydrat (98) hinreichend, wenn keine Verluste

stattlanden. Es wiirde alsdann 1 Atom Schwefelsaure (S 03 )
in schweflige

Saure und Sauerstolf (S Oa und 0) zerfallen
,

der Sauerstoff sich mit dem
1 Atom Quecksilber zu Quecksilberoxyd (Hg 0 = 108) verbinden

,
und dieses

mit dem zweiten Atome Schwefelsaure zu schwefelsaurem Quecksilberoxyd

verbunden bleiben und die schweflige Saure als Gas entweichen. Allein die

ganze Zersetzung geht erst bei einer so hohen Temperatur vor sich, dass das

Schwefelsaurehydrat in dem sich bildenden permanenten Gase der schwefligen

Saure zum Theil verdampft. Aus diesem Grunde lasst sich der Yerlust an

Schwefelsaure weder durch Bedecken des Gefasses, noch durch Arbeiten in

einer Itetorte bedeutend vermindern. Reducirt man die relativen Mengen
auf ihre Atomgewichte

,
so geht alle im schwefligsauren Gase verdampfte

Schwefelsaure dem Process verloren, und es muss metallisches Quecksilber

oder doch wenigstens Oxydulsalz iibrig bleiben. Dieses findet in der That

auch Statt. Wendet man auf 100 Quecksilber nur 98 Vitriolol an, so ist in

der Masse viel schwefelsaures Quecksilberoxydul und viele Troplchen von

metallischem Quecksilber sind darin sichtbar. Wendet man auf 100 Quecksil-

ber 125 Vitriolol an, so verdampft immer noch ein Theil metallisches Queck-

silber. Um alles Quecksilber vollstandig in schwefelsaures Oxyd zu verwandeln,

muss man, wie in der vorigeu Vorschrift angenommen wurde, auf 1 Quecksilber

li/
a
Theile Schwefelsaure, oder, was noch etwas starker ist, auf 3 Quecksilber

5 Schwefelsaure nehmen.

Die vorige Pharmacopoe liess die Zersetzung in einer Retorte mit Vor-

lage machen. Um das trockne Salz herauszunchmen, musste die Retorte noth-

wendig zerschlagen wrerden. Man kann dies jedoch umgehen, wenn man die

ganze Operation in einer Porcellanschale oder in einem bedeckten gusseiser-

nen Grapen vornimmt, worin es im Grossen immer geschieht. In demselben

Grapen kann auch die Vermischung mit dem Kochsalze geschehen, so dass

man nicht notliwendig hat, nochmal ein anderes Gefass mit dem Gemenge zu

verunreinigen. Die Erhitzung des Gemenges lindet bis zur vollstandigeu

Trockne statt, indem. das schwefelsaure Quecksilberoxyd sich erst in holier
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Temperatur bildet und unter der Rothgliihhitze nicht zevsetzt wil'd. Man hat

demnach von einer Yerfliichtigung nichts zu fiircliten.

Wenn das schwefelsaure Salz Quecksilberoxydul enthalfc, so entsteht bei

der Sublimation eine entsprechende Menge Calomel
,

welclie den Sublitnat

verunreinigt. Man stellt. deskalb zweckmiissig eine Priifung auf einen mog-

liehen Gekalt an Oxydulsalz an. Zu diesem Zwecke lost man in einem Probir-

rohroken untev Erwarmung etwas von der trocknen Salzmasse in Salzsiiure,

oder einer Losung von Kochsalz oder Salmiak auf. 1st die Losung vollstan-

dig, so 1st kein Oxydulsalz vorhanden. Findet aber letzteres statt, so bildet

sich ein weisser Niederschlag von Calomel.

Das Kochsalz muss in einem vollltommen trocknen und fein vertheilten

Zustande beigemengt werden. Zu diesem Zwecke trocknet man erst das

Kochsalz in einer Pfanne auf freiem Feuer
,

stosst es zu Pulver und siebt es

durch ein Salzsieb von der Weite, wodurch man Salmiak und Salpeter zu sie-

ben pflegt. Das gepulverte Kochsalz erhitzt man auf freiem Feuer in einem

.gusseisernen Grapen ziemlich stark, wobei es wegen seiner Vertheilung nicht

mehr bemerkbar decrepitirt. Sobald es ganz trocken geworden ist, mengt
man es dem schwefelsauren Quecksilberoxyde bei und verreibt beide innig

mit einander. Nun bringt man sie in einen Kolben oder in eine Retorte mit

weitem Halse.

Zur Zersetzung von 1 Atom schwefelsaurem Quecksilberoxyd (148) ist

reigentlich nur 1 Atom Kochsalz (58,6) nothwendig. In den meisten Vorsckrif-

ten, namentlich in der alten von Kunkel, sind gleiche Gewicbte beider Sub-

•stanzen vorgeschrieben
,
welches nahe 2 x

/2 Atom Kochsalz ausmacht. Nimmt
unan aber das Kochsalz zur Halfte des Gewichtes vom schwefelsauren Queck-

3ilberoxyd ,
also auf 100 Quecksilber oder 148 schwefelsaures Quecksilberoxyd

i74 Kochsalz, so ist bei einer feinen
,
innigen Yermengung nicht nur die hin-

reichende Menge von Kochsalz vorhanden
,
sondern es muss noch ein Theil

lavon in dem iibrig bleibenden Salzkuchen unzersetzt vorhanden sein. Wenn
.auch ein TJeberscbuss von Kochsalz in Betreff des Productes nichts schadet,

so vermehrt er doch bedeutend die Masse, erfordert grossere Gefasse und
mehr Feuer, weil eine dickere Salzmasse zuruckbleibt, die bei ihrer Locker-
heit nach Verfliichtigung des Sublimats ein sehr schlechter Warmeleiter ist.

Indem man aber das Verhaltniss des Kochsalzes auf sein richtiges Maass nii-

her zuruckfiihrt, versaume man nur nicht, durch sehr inniges Vermengen die

allseitige Beriihrung der Theilchen beider Salze zu vermitteln
,
und dadurch

den Ueberschuss des Salzes bei weniger gutem Vermischen zu ersetzen.

Die Sublimation geschieht aus dem Sandbade bei einer moglichst gleich-

fdrmig gefiihrten Warme. Die Substanz wird locker und gleichmassig auf
dem Boden des Sublimirgefasses geschichtet, und der Sand umber so hock
aufgegeben, als die Substanz liegt. Trotz der grossten Sorgfalt im Austrock-
nen der Substanzen entwickeln sich im Anfang immer einige Wasser- und
3alzsaure Dampfe, welche sich an den Wanden verdichten und in die Masse
zuriicklaufen. Sie sind eine grosse Belastigung, wenn man in hochhalsigen
Kolben sublimirt. Man pflegt sie auch wohl mit einem Blasebalge auszublasen.
WeDn man in Retorten sublimirt, so laufen sie von selbst ab. Das Feuer
wird anfangs ganz gelinde gegeben, dann aber allmalig gesteigert, bis die
Sublimation in Gang gekommen ist. Von nun an halt man es langere Zeit
.n derselben Intensitat. Im Grossen wird Steinkohlen- und Holzleuer ange-
wendet, im Kleinen am besten Holzkohlen feuer. Man darf die Sublimation
uie langere Zeit aus den Augen lassen, sondern muss das Nachlegen der
Kohlen gleichsam mit der Uhr in der Hand besorgen. Die Ilitze darf ebeu
10 w6nig nachlassen

,
als zu hoch und rasch steigen. Im ersten Falle steht
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die Sublimation still und es bedarf sehr langer Erhitzung, ebe sie wieder ii

Gang kommt. Bei zu raschem Steigen der Ilitze kommen die unterster

Schichten des Sublimates ins Schmelzen und fliessen in die Salzmasse zuriicki

Sie verstopfen bier alle Kanale und sind sehr schwer wieder in Sublimatioi

zu bringen. Beim Herunterscbmelzen des Sublimates sind immer bedeutendf

Reste von Sublimat in dem Sal'zkuchen enthalten. Das Sublimationsfeuer is-

im Allgemeinen viel gelinder, als bei der Bereitung des Calomels, wobei eint

Schmelzung obnebin nicbt stattfindet. Wenn die Sublimation vollendet ist

lasst man die Retorte im Sandbade erkalten und nimmt sie erst am f'olgendei

Tage beraus. Man sprengt nun mit einer Sprengkoble an der klaren Stellt

rund um ab, welche den Salzkuchen von dem Sublimat scheidet. Wenn dei

Helm der Retorte einige Tage gelegen hat, lost sicb der Sublimatkuchen vie

leicbter ab, als gleich nach der Sublimation. Durcb die ungleiche Zusammen
ziehung von Glas und Sublimat findet diese Trennung allmalig statt.

Der atzende Quecksilbersublimat stellt eine weisse
,
balb durchsichtig<

Masse vor. In der Hitze schmilzt er, kocbt und verdampft bei schwacherei

Hitze als das Calomel. Seine Losungsverhaltnisse sind im Texte der Phar

macopoe angegeben. Wenn man ihn selbst bereitet. oder in festen Kruster

gekauft hat, so kann er mit niehts als vielleicbt etwas Calomel verunreinig1

sein. Ein einfacber Losungsversuch mit siedendem Wasser oder Weingeis -

giebt hieriiber Auskunft. Das specif'. Gewicbt ist 5,40. Er ist vollkommer

fliichtig. Seine wasserige Losung rotbet Lackmuspapier und sclimeckt scbar:

metallisch, er ist neben arseniger Saure das starkste metalliscbe Gift, weshalt

bei seiner Anwendung die grosste Sorgfalt beobachtet werden muss. Durct

erhitztes Vitriolol wird nur ein sehr kleiner Theil desselben zersetzt, be:

weitem der grossere verdampft unzersetzt. Er besteht aus 1 Atom Quecksil-

ber (100) und 1 Atom Chlor (35,4), bat also das Atomgewicht 135,4. Will mar
ihn als Doppeltchlorquecksilber darstellen

,
so muss man das Atomgewicbl

des Quecksilbers doppelt so gross ansetzen, damit die Formel Hg Cl2 wiedei

dasselbe Verbaltniss von 100 zu 35,4, oder von 200 zu 70,8 bervorbringe. Fiii

beide Ansichten lasst sicb gleichviel fur und gegen anfiihren.

Sublimat bildet sich ferner unter alien Umstanden, wo Quecksilberoxyd-

salze mit Chlorverbindungen auf nassem Wege zusammenkommen. Giessf

man Salzsaure auf trocknes, schwefelsaures Quecksilberoxyd, so entsteht un-

ter starker Warmeentwickelung Quecksilbersublimat und Schwefelsaure wird

ausgescbieden. Umgekebrt lasst sicb Sublimat durcb concentrirte Schwefel-

saure nur sehr wenig zersetzen, indem der Sublimat grosstentheils unzersetzt

verfliegt und nur sehr wenig schwefelsaures Quecksilberoxyd ubrig bleibt.

Der atzende Quecksilbersublimat war bereits von Geber gekannt, der ihn

durcb Sublimation eines Gemenges von 1 Quecksilber, 2 calcinirtem Eisenvi-

triol, 1 gebranntem Alaun und J

/2 Kocbsalz darstellte. Eine ahnlicbe Vor-

schrift giebt Basilius Valentinus. Kunkel giebt in seinem Laboratoric
chymico, welches 1716 erscbien, die nocb jetzt iiblicbe Methode an. Andere

spater angegebene Methoden, den Sublimat durcb eine Operation darzustellen.

haben sicb nicbt als praktisch bewahrt. Recepte zu solchen Satzen sind:

3 Quecksilber, 2 Kochsalz, 2 Salpeter, 4 calcinirter Eisenvitriol erst exstin-

guiren, dann sublimiren, oder 10 Quecksilber, 8 Kocbsalz, 6 Braunstein, 11

Vitriolol und 3 Wasser.

Der Sublimat war das gewobnlicbe Gift des Mittelalters und der spaterenl

Zeiten. Die Marquise von Brinvilliers
,

welche im Jabre 1676 in Paris hin-i

gericbtet wurde, so wie ihr Liebhaber der Chevalier Gaudin de St. Croix,:

welcber durch das Zerbersten einer Sublimatretorte den Tod fand, nachdem

ihm zufallig die Glasmaske abgefallen war, bedientexi sich vorzugsweise des)
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Quecksilbersublinmts zu ibren Yerbrechen. Man fand Stiickchen von Subli-

mat in ihrem Besitze. Auch die vergifteten ITandschube der Jeanne d’Albret

und die Blun\en der Adrienne Lecouvreur waren mit Sublimat bestaubt. Es

war das Gift der Medici’s und der Borgia’s.

Hydrargyrum biiodatum rubrum.

SK o tl; c8 Du etfftlb erjo bi t>

.

Mercmius iodatus ruber. Biiodetum Hydrargyri. Hydrargyrum

periodatum.

Nimm: Quecksilberchlorid, vier Theile 4

Destillirtes Wasser, zweiundsiebenzig Theile 72

Jodkalium, fiinf Theile 5

Destillirtes Wasser, sechszehn Theile ... Hi

Lose das Quecksilberchlorid in den zweiundsiebenzig Theilen,

das Jodkalium in sechszehn Theilen Wasser auf, filtrire beide

Losungen und setze zu der Losung des Quecksilberchlorids die des

Jodkaliums unter Umruhren hinzu. Das ausgeschiedene Queck-

silberjodid wird auf ein Filtrum gebracht, mit destillirtem Was-
ser gut ausgewaschen und getrocknet.

Es muss ein lebhaft scharlachrothes Pulver sein; erhitzt darf

es keinen Riickstand lassen und muss in hochst rectificirtem

Weingeist, aber nicht in Wasser loslich sein.

Es werde in gut verscblossenen Gefassen sebr vorsichtig auf-

bewabrt.

Unveranderte Yorscbrift der vorigen Ausgabe.

Die vorbegende Bereitungsmetbode des rotben Jodquecksilbers ist ganz

zweckmassig und leicbt auszufiibren. Den Sublimat lost man, nacbdem er zu

Pulver zerrieben ist, durcb Kocben in der vorgescbriebenen Menge destillirten

Wassers auf, wobei sicb zeigen wird, ob eine Filtration notbwendig ist. Eben-
so bereitet man die Losung des Jodkaliums und miscbt beide Fliissigkeiten.

Miscbt man sie nocb heiss, so bleibt ein Tbeil Jodquecksilber gelost, welcbes

sicb beim Erkalten an die scbon vorbandenen Krystallchen ansetzt und diese

vergrossert. Jedenfalls lasst man die gemengte Fliissigkeit eine Zeitlang in

kaltem Brunnenwasser oder im Keller stehen, ebe man den Niederschlag auf

das Filtrum nimmt. Derselbe muss alsdann ausgewascben werden. Dies darf

nicbt durch reichliches Uebergiessen mit destillirtem Wasser gescheben, son-

dem nur durch gelindes Bespritzen und vollstandiges Ablaufenlassen des

Waschwassers, ehe man neues aufspritzt. Am besten gescbieht es durcb
Decken (Pharm. Technik 2. Aufi. S. 265). Da das Jodquecksilber in Wasser
nicht ganz unloslich ist, dagegen das abzuwaschende Chlorkalium sebr leicbt

loslich ist, so muss man die Anwendung von vielem Wasser vermeiden, weil

es zum Entfernen des Jodkaliums nicht noting ist, dagegen auf das Jodqueck-
silber losend wirkt.' Den Niederscblag trocknet man auf dem Filtrum im
Trockenofen an einer nicht zu heissen Stelle.

M ohr, Commeritar. 22
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Was die relativen Verhaltnisse betrilft, so zersetzen sich genau 1 Atom
Quecksilbersublimat (135,4) und 1 Atom Jodkalium (105,2). Berechnet man
nacb diesen Zahlen die Menge des Jodkaliums auf 4 Theile Sublimat, so

findet man, dass 4,88 Theile desselben zur Zersetzung nothwendig sind.

Die Pharmacopoe schreibt 5 Theile vor, und zwar mit Recht, weil das

Jodkalium eher etwas Feuchtigkeit und fremde Salze enthalt, als der Sublimat,

und weil es besser ist, einen kleinen Ueberschuss von Jodkalium als von Sub-

limat zu nehmen. Dies erklart sich leicht aus den Erscheinungen, die man
bei der Fallung bemerkt, wenn man sie genau beobachtet.

Giesst man die Jodkaliumlosung tropfenweise zur Sublimatlosung, so ent-

steht sogleich ein Niederschlag von blassrother Farbe. Man sieht gleichsam

das rothe Jodquecksilber hinter einem auf sich niedergeschlagenen Schleier

von Sublimat stecken. Im Yerhaltniss, als man mehr Jodkalium zusetzt, wird

die Farbe des Niederschlages lebhafter. Bei dieser Methode ist der Sublimat

im Gemenge bis zu Ende vorwaltend.

Giesst man dagegen die Sublimatlosung tropfenweise zur Jodlosung, so

entsteht sogleich ein hochfarbiger Niederschlag von Jodquecksilber, der sich

aber durch Umschutteln in dem Ueberschusse des Jodkaliums zu einer voll-

kommen farblosen Fliissigkeit auflost. Erst im Yerhaltniss, als sich das Jod-

kalium zersetzt, wird der Niederschlag bleibend, so dass durch den letzten

Zusatz von Sublimat nicht nur das ebengebildete Jodquecksilber, sondern auch

noch das vorher gebildete und aufgelost gebliebene niederfallt. Der Nieder-

schlag behalt immer die hochrothe Farbe, weil niemals Sublimat im Ueber-

schusse vorhanden ist. Aus diesen Griinden ist es nothwendig, einen kleinen

Ueberschuss von Jodkalium anzuwenden, da er sich durch Wasser abwaschen

lasst, wahrend der Sublimat sich nicht von dem Jodquecksilber durch Waschen
entfernen lasst.

Das Niederschlagen des Sublimate auf das Jodquecksilber ist eine Flachen-

anziehung, welche sehr viele schwerlosliche Salze zeigen, wie, ausser dem
Sublimat, noch Cyanquecksilber, salpetersaures Quecksilberoxydul, salpetersau-

res Bleioxyd, salpetersaurer Baryt und andere mehr. Man umgeht diese Wir-

lcung, indem man das schwerlosliche Salz selbst zusetzt, so dass es niemals in

Ueberschuss vorhanden ist.

Die Pharmacopoe hat die umgekehrte Ordnung vorgeschrieben
,
namlich

das Jodkalium soil der Sublimatlosung zugesetzt werden. Davon sehe ich

keinen rechten Grund ein, wohl aber eher die Mogliclikeit, dass der Nieder-

schlag noch lcleine Mengen Sublimat enthalte, was bei der vom Commentar

empfohlenen Reihenfolge unmoglich ist. Yon der in Arbeit genommenen
Menge Substanz sind 6% Theile Jodquecksilber zu erwarten, wenn nichts ver-

loren geht. Allein dieser Korper ist nicht ganz unloslich in Wasser, und

noch loslicher, wenn das Wasser Chlor-, Jod- oder Bromsalze enthalt.

Nun entsteht aber bei der obigen Zersetzung neben dem Jodquecksilber

noch Chlorkalium, und dieses iibt allerdings eine geringe losende Kraft auf

den Niederschlag aus. Viel starker losend wirkt Jodkalium, deshalh muss

man sich auch hiiten, eine grossere Menge Jodkalium im Ueberschuss zuzu-

setzen, als oben genehm gehalten wurde, weil ausser demVerluste dieses Jod-

kaliums sich auch ein Theil des Jodquecksilbers losen wiirde. Aus diesem

Grunde kann man auch die Vorschrift nicht dahin stellen, so viel Jodkalium

zuzusetzen, als noch ein Niederschlag entstande, da man dies nur schwierig

sehen kann und kein Ueberschuss stattfinden darf, sondern man muss die rei-

nen Substanzen in richtig abgewogenen Mengen ohne Weiteres zusammen-

bringen.

Wenn man die Fallungsmethode beibehalten will, so kann man auch staff
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des Jodkaliums Jodeisen auwenden, wobei man natiirlich die Miihe der Berei-

tung des Jodkaliums erspart. Man verwandelt 1 Atom Jod (127) durch Be-

handeln mit Eisenfeile in einem eisernen Grapen in Jodeisen, filtrirt und setzt

die Losung von 1 Atom Sublimat (135,4) hinzu, filtrirt aber sogleich, weil sicb

sonst ein basisehes Eisenchlorid durch die Wirkung der Luit absetzen konnte.

Im Uebrigen ist die Behandlung wie oben.

Das Jodquecksilber lasst sich auch direct aus seinen Bestandtheilen zu-

sammensetzen. Wenn man 1 Atom Quecksilber (100) mit 1 Atom Jod (127)

oder in concreten Verkiiltnissen 10 Drachmen Quecksilber und 12ya Drach-

men Jod unter Besprengung mit Weingeist zusammenreibt und nock einige

Zeit lang immer fein reibt, so entsteht ebenfalls rothes Jodquecksilber, zuwei-

len nicht von so lebhaft hochrother Farbe als das gefallte. Unterwirft man
aber diese Masse nacli dem Austrocknen einer Sublimation, welcke sich sehr

leickt ausfuhren lasst, so erhalt man das Jodquecksilber in den schonsten

hockrotken Blattern. Im Grossen ist diese Bereitungsweise unstreitig die beste

und wohlfeilste, weil man Jod und Quecksilber als solche anwendet, aus wel-

cken erst durch andere Arbeiten und Verluste Jodkalium und Sublimat be-

reitet werden
,
weil das Praparat sogleich trocken erhalten wird

,
und weil

keine Filtrationen, Auswasckungen und Lostrennungen von Papier vorkommen.

Zu Darstellungen kleinerer Mengen eignet sich die Fallungsmethode besser,

weshalb wir in diesem Falle der Methode der Pharmacopoe den Yorzug

:

geben.

Wenn man Jod mit Quecksilber genau im Verhaltnisse des Atomgewichtes

zusammenreibt, so entsteht eine Warmeentwickelung
,

welche zuweilen bis

, zur Verfluchtigung von Jod steigen kann. Die Masse erhalt erst hier und
dort rothe Punkte, dann einen rothen Schein, und wird nach und nach immer

: rother, weshalb es zwec.kmassig ist, die Digestion einige Tage lang fortzuset-

zen. Dabei bemerkt man immer eine Verfluchtigung von Jod, ungeachtet
; kein Ueberschuss gegen die Verhaltnisse des Jodids genommen wurde. Es
; muss also neben dem Jodid eine gewisse Menge Jodiir gebildet worden sein.

• Sublimirt man das auf diese Weise erhaltene rothe Pulver, so bemerkt man
i im Sublimationsgefass an der kochsten Stelle immer einen Anflug von metal-

. lischem Quecksilber. Um diese Tkatsache festzustellen, wurden 89,16 Gramme
reines Quecksilber mit der aquivalenten Menge (112 Gramme) Jod in einer

mit Pistill genau gewogenen Porcellanschale zusammengerieben und mit

Weingeist mehrereTage bedeckt digerirt. Man bemerkte unter der Glasscheibe

i bei der blossen Erwarmung im Wasserbade die violetten Joddampfe. Um
diese zu absorbiren, wurde eine kleine Porcellanschale mit Aetzkali in die

.
grosse gestellt und beide mit einer Glasscheibe bedeckt. Es entstand dadurch
Jodkalium und gelegentlich aus der Wirkung des Weingeistes auch etwas
.gelbes Jodoform.

Die angewandten Substanzen wogen 89,16 -)- 112 =201,16 Gramme. Nach
der vollstandigen Austrocknung im Wasserbade wog das rothe Pulver (nach
Abzug des Gewichtes der Schale mit Pistill) 194,86 Gramme. Es fehlten also

noch 6,30 Gramme an Gewicht bis zur Zusammensetzung des Jodids.

Das rothe Pulver wurde mit Jodtinctur zum Brei angerieben, iiber Nacht
stehen gelassen und am folgenden Tage im AVasserbade, wie oben, ausge-

trocknet. Es wog nun in zwei Wiigungen 196,20 Gramme. Es fehlten also

noch 4,96 Gramme an dem Gewichte. Hieraus geht hervor, dass das durch
directes Zusammenbringen von Jod und Quecksilber gebildete rothe Queck-
silberjodid immer eine gewisse Menge Jodiir enthalt, selbst wenn Jod im
beberschusse vorhanden war. Bei der Sublimation zerfallt diese Menge des

! Jodiirs in Quecksilber und Jodid. Das Quecksilber steigt zuerst auf nnd setzf

22 *
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sicli an die hochsten Stellen des Sublimationsgeiasses, wo man es, mit Theil-

;

chen des Salzes vermischt, in Tropfchen abwischen kann.

Bei der Sublimation bemerkt man eigenthiimliche Erscheinungen. Sobald

das rotbe Jodquecksilber nur stark erwarmt wil'd, werden die einzelnen Staub-

chen des Pulvers gelb, dann schmelzen sie zu einer diinnen Flussigkeit, welche

dampft und bei starkerer Erhitzung in vollstandiges Kochen koimnt. Dei

sich bildende Anfiug von Jodquecksilber ist citronengelb und behalt diese

Farbe so lange, als er in einer hohen Temperatur bleibt. Nach dem Abkiih-

len verschwindet die gelbe Farbe auch nicht sogleich, sondern geht durch

sebr geringfugige Yeranlassung in die scharlachrothe Nuance iiber.

Jede kleinste Beriihrung mit einem harten Korper bringt einen rothen

Punkt oder Strich Fervor, und diese einmal veranderten Stellen sind der Aus-

gangspunkt, von dem sich diese molekulare Bewegung durch die ganze zu

sammenhangende Masse fortpflanzt und' durch das Erscheinen der rother

Farbe zu erkennen giebt. Auch ohne besondere Yeranlassung findet diese

Yerwandlung der gelben Farbe in die rothe bald Statt, so dass man die

gelbe Modification gar nicht aufbewahren kann. Die blosse ungleiche Aus-

dehnung und Zusammenziehung des Anfluges und des Glases beim Erwarmer
und Erkalten ist schon Bewegung genug, um die Veranderung einzuleiten

und einmal begonnen
,

setzt sie sich von selbst fort. Sie fangt am unterex

Rande des Anfluges an und setzt sich nach oben fort. Die Krystallblattchei

rothen sich oft an ihrer aussersten Spitze von selbst.

Das Jodquecksilber ist, nach der Pharmacopoe dargestellt, ein prachtvol

liochrothes Pulver, nach der Sublimation und Erkaltung stellt es ganz gleich

gefarbte diinne Blatter und Spiesse dar. Das Pulver farbt sehr stark ab. Seii

specif. Gewicht ist 6,32; es schmilzt leicht zu einer dunkel-bernsteingelbei

Flussigkeit, welche zu einer schmutzig- gelben Masse erstarrt, die allmalig ii

die rothe Modification iibergeht. Es ist vollkommen fluchtig, die Dampfi
fliegen in gelben Nebeln davon. Es ist in Wasser sehr wenig loslich, dagegei

loslich in Jodwasserstoffsaure, Salzsaure, Jod-, Chlor- und Brommetallen, mi

denen es krystallisirbare Doppelsalze bildet. In der Warme losen diese Salz<

mehr als in der Kalte, weshalb aus siedend gesattigten Losungen viel Jod
quecksilber herauskrystallisirt. So kann man es mit Salmiaklosung umkrystal

lisiren, wobei jedoch eine nicht unbedeutende Menge in dem Salmiak gelos

bleibt. Schwefelsaures Quecksilberoxyd mit Jodwasserstoffsaure ubergossei

giebt rothes Jodquecksilber und Schwefelsaure wird ausgeschieden
;

dasselbi

findet mit Sublimat Statt.

Hydrargyrum chloratum mite.

SftilbcS Due cfftlD c
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Hydrargyrum chloratum mite laevigatum. Hydrargyrum muriaticuu

mite laevigatum. Mercurius dulcis. Calomel. Chloretum

Hydrargyri.

Es muss ein gelblich weisses, sehr feines Pulver sein, welche!

aus dem sublimirfcen Quecksilberchloriir zu bereiten ist; mit kal
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teni Wasser angerieben, darf es daran kein Quecksilbersublimat

afigeben, und muss, erhitzfc, sicb vollstandig verfliichtigen.

Es muss vor dem Einfluss des Lichtes geschiitzt, vorsicktig auf-

bewahrt werden.

Das Calomel ersclieint bier zum erstenmale unter den kauflichen Arznei-

stoffen, wie es sich aueb in Praxis grosstentheils von selbst gemacht hatte.

Ein geschickter Pbarmaceut kann es leiclit darstellen; es ist aber dabei

wenig zu lernen und nicbts zu profitiren.

Die Darstellung des Calomels wird am besten in der folgenden Art vor-

genommen.
Man zerreibe in einom j^orcellanenen Morser mit flachem Boden (Phar-

maceut. Technik, 1. Aufl. S. 257, Fig. 200, 2. Aufl. S. 296, Fig. 241) den Sub-

dimat unter Besprengen mit Weingeist zu feinem Pulver, fuge das Quecksil-

ber hinzu und vermische sie so vollstandig, dass nicht das kleinste KOrnchen

von Quecksilber sichtbar ist, sondern alles ein gleichmassiges graues Pulver

Marstellt. Es ist zweckmassig, die Bildung des Calomels seiner Sublimation

vorangehen zu lassen. Dies geschieht in einem weiten emaillirten gusseiser-

nen Grapen mit balbrundem Boden
,
oder in einer Porcellanscbale

,
welche

in ein passendes Sandbad eingesetzt ist. Man breitet das Gemenge zu einer

.gleickmassigen diinnen Scbicbt aus
,
und erhitzt es gelinde

,
indem man es

"mit einem gusseisernen Deckel bedeckt halt. Diese Operation hat den Zweck,

Mas uberschiissige Quecksilber vollkommen zu verfluchtigen
,
damit nicht das

sublimirte Calomel davon verunreinigt werde.

Alle Yorschriften geben 4 Thle. atzenden Quecksilbersublimat auf 3 Thle.

metallisches Quecksilber an, d. h. gleiche Atome von beiden, indem 1 Atom
'Sublimat (Pig Cl) mit 1 Atom Quecksilber (Hg) gerade 1 Atom Calomel

(Hgo Cl) bilden kann. Wir hatten also nach den Atomgewichten 135,4 Queck-
- silbersublimat und 100 Quecksilber zu nehmen. Nach dem Yerhaltnisse von
3 zu 4 waren auf 100 Quecksilber 133,33 Sublimat zu nehmen, also, nach den
eben angenommenen Atomgewichten, fehlten noch 2,07 Sublimat an dem
richtigen Yerhaltnisse. Dieser kleine Ueberschuss an Quecksilber biirgt bei

inniger Mengung gegen jede Verunreinigung durch atzenden Sublimat, und
es ist deshalb das Yerhaltniss der Pharmacopoeen beizubehalten. Das metal-
lische Quecksilber ist bedeutend fliichtiger als das Calomel und der Sublimat,
und man kann es deshalb vorher entfernen, wahrend, wenn man das Gemenge
ohne weiteres sublimirt, die obersten Schichten des Calomels von anhangen-
dem Quecksilber grau werden.

Schon wahrend des Zerreibens bildet sich eine grosse Menge Calomel,
was auch aus der sehr leichten Todtung des Quecksilbers erkannt werden
kann. Durch ein etwas starkeres Erhitzen wird die Bildung des Calomels
vollstandig und das freie Quecksilber entweicht. Man bemerkt deshalb bei
der oben beschriebenen Behandlung des Gemenges, dass die graue Farbe am
Boden und an dem Piande zuerst in eine hellgelbe iibergeht. Diese Farben-
veranderung schreitet allmalig nach der Mitte fort, und wenn die ganze
Masse die graue Farbe verloren hat, so ist alles in fertiges Calomel verwan-
delt. Wenn man recht reines Quecksilber verwendet oder zu diesem Zwecke
absichtlich gereinigt hat, so ist hiermit die ganze Bildung des Calomels
beendigt, und es bedarf keiner Sublimation. Meistens hat das fertige Pulver
einen hochst unbedeutenden Stich in’s Graue. Um diesen wegzunehmen,
zerreibe man die Masse mit sehr wenig Wasser in der Ijavigirmaschine und
schlamme sie in fiacke Gefasse ab, in welchen man sie absetzen lasst, das
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iiberstehende Wasser abgiesst und dann im Trockenschranke austrocknet.
Das Praparat ist chemisch rein und von sublimirtem und geriebenem Calomel
nicht zu untersckeiden. Ist die Farbe des lertigen Pulvers nicht ganz nach
Wunsoh, so muss die Sublimation dennoch vorgenommen werden; in jedem
Falle hat diese Yorarbeit den andern wesentlichen Nutzen, dass alle Reste
von Weingeist und Wasser verfliegen, welche im Sublimirgefasse sich’ oben
verdichtend herrunterrinnen und das Springen des Bodens zur Folge haben
konnen. Das trockne Gemenge wird nun der Sublimation unterworf'en. Zu
diesem Zwecke fiillt man es in einen Kolben mit kurzem Halse, welcher vor- i

her dureh Erwarmen ganz ausgetrocknet wurde. Den Kolben setzt man in

eine ihm anpassende Sandcoupelle mit einer Sandschicht von einem halben

Zoll am Boden, welche sich etwas iiber die Hohe des Gemenges im Kolben

erhebt. Nun giebt man gelindes Feuer, welches allmalig gesteigert und so I

lange unterhalten wird, bis man den Boden des Kolbens rein sieht, wenn
man den bedeckenden Schieferstein liiftet. Es ist nicht unzweckmiissig, gegen
Ende

,
selbst nach der Sublimation

,
etwas starker zu erhitzen

,
damit die

hervorragenden Nadeln und Spitzen des Calomels verschwinden und dichtere

Krusten entstehen. Diese Spitzen losen sich beim Trennen des Calomels vora

Glase los und fallen in die Reste der Substanzen, die auf dem Boden des

Gefasses liegen. Man lasse im Sandbade erkalten, und den Kolben iiberhaupt

noch einige Tage stehen. Es trennt sich alsdann das Calomel viel leichter

vom Glase, da es sich durch seine ungleiche Ausdehnung und Zusammen-
ziehung durch Warme und Kalte von selbst vom Glase lost. Man sprenge

nun mit einer Sprengkohle dicht unter dem Anfluge den Boden des Kolbens

ab, wodurch man ihn in einer zur Abdampfschale ganz brauchbaren Form
erhalt.

Der Anflug sitzt nun ganz frei im oberen Theile des Kolbens und lasst

sich leicht daraus mit einem Messer loslosen.

Eine zweite Sublimation ist bei diesem Verfahren ganz uberfliissig. Auch
ist es unzweckmassig, die Sublimation in mehreren kleineren Glasern vorzu-

nehmen, weil das Loslosen des Calomels dadurch sehr erschwert wird, und
leichter Glassplitter hinein gerathen. Das Umfassen des noch heissen Kol-

bens mit einem nassen Tuche, um ihn zu sprengen, ist eine ebenso unzweck-

massige Manipulation. Nach unserem Verfahren lost man das Calomel vom
Glase, nach der letzteren muss man das Glas vom Salze losen, wobei man
unendlich viele kleine Splitter zu trennen hat. Will man aber in Arznei-

gliisern sublimiren, so wahle man bauchige mit flachem diinnen Boden und

keine cylindrische. In den letzteren hebt sich zuweilen die ganze Masse wie

der Kolben in einer Pumpe in die Hohe, wobei sogar die Glassplitter der

vorhergehenden Sublimation mit in die Hohe steigen. Bei kolbigen Glasern

wiirde die sich hebende Masse in einen weitereu Raum gelangen, dort nicht

mehr schliessen und dann von selbst wieder auf den Boden fallen.

Auf die Sublimation folgt nun die Pulverisirung
,
welche eben so wichtig

wie die erste Arbeit ist, indem davon die Wirksamkeit des Priiparates wesent-

lich abhangt. Das Calomel muss in einem porcellanenen Morser unter star-

kem Drucke mit Wasser zum feinsten Brei zerrieben und dann abgescklammt

werden. Man bedient sich zu dieser Arbeit der in meiner pharmaceutischen

Technik, 1. Aufl. S. 261, beschriebenen und unter Fig. 204 abgebildeten Vor-

I’ichtung
,
und der Reibschale von S. 257 Fig. 200, 2. Aufl. S. 302 Fig. 249

und S. 296 Fig. 241. Sodann kann man auch die Lavigirmaschine (Pharm.

Technik, 2. Aufl. S. 297 Fig. 242, anwenden. Dabei kommt sehr viel darauf

an, die richtige Mengo Wasser zu treffen, damit das Pulver weder kliimpere,

noch schwimmc, sondern einen zarten gleichmassigen Schlamm darstclle. Mau
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schlamtut nun rait vielera Wasser das Feinste des Breies auf ein Filtrum,

und unterwirft das Zuriickbleibende einer neuen Lavigation, womit man fort-

fahrt, bis alles sich auf dem Filtrum befindet.

Man kann das zuletzt ablliessende Waschwasser mit Schwefelwasserstoff-

ammoniak auf eineu moglichen Metallgehalt priifen, der sich aber bei richti-

ger Arbeit niclit zeigen wird. Jedenfalls muss man so lange waschen, bis

das Waschwasser keine Anzeigen von Metallgehalt mehr giebt. Das feine

Pulver trocknet man an einer mild warmen Stelle des Trockenofens.

Da von der feinen Vertheilung des Calomels so sehr seine Wirksamkeit

abhangt
,

weil grobere Stiickchen last unverandert durch den Darmcanal

gelieu, so hat man sich schon lange Miihe gegeben, die Pulverisirung durch

ein Verfahren zu bewirken
,
welches, unabhangig von dem grosseren Fleisse

des Arbeitenden
,
ein immer gleiches Praparat geben soil. Es sind zu diesem

. Zwecke zwei Methoden in Vorschlag gebracht worden, namlich die Sublima-

tion und Verdichtung als Pulver und die Niederschlaguug.

Die Sublimation mit pulveriger Verdichtung hat selbst wieder zwei For-

men, indem man den Calomeldampf entweder mit Wasserdampf oder mit

kalter atmospharischer Luft verdichtet. Die erste dieser beiden Methoden
ist in Frankreich von Henry erf'unden worden, und das danach gewonnene

i Calomel a la vapeur genannt worden. Die Methode ist jedoch im Verhalt-

niss zur zweiten sehr schwer auszufiihren, indem sie besondere Gefasse ver-

langt, die nicht iiberall zu haben sind, eine sehr sorgfaltige Behandlung er-

fordern und wobei dennoch das Product durch die lange Einwirkung des

siedend heissen Wasserdampfes leicht eine chemische Veranderung und Zer-

setzung erleidet. Die zweite Methode der Verdichtung mit trockner Luft ist

zuerst von Soubeiran offentlich bekannt gemacht worden, von mir aber

sechs Jahre lang vorher in Anwendung gebracht, jedoch behufs technischer

Benutzung nicht publicirt worden, wozu es die immer steigenden Quecksilber-

preise aber nicht kommen liessen.

Diese Methode beginnt mit der Darstellung eines von Sublimat und me-
tallischem Quecksilber freien Calomels in der vorhin beschriebenen Weise.

Dann folgt die Sublimation bei raschem Feuer in einem geschlossenen

grossen Luftraum, welcher dadurch nicht so hoch erhitzt werden darf, dass

die einzelnen Calomelpiinktchen sich krystallinisch aneinander setzen konnen.
Dies wird wesentlich durch eine entsprechende Grosse erreicht, indem alsdann
an den Wanden genugender Verlust der Warme statttindet.

Was nun den Apparat dazu betrifft, so lasst sich derselbe in verschiede-

ner Art darstellen. Ich habe viele Versuche dariiber angestellt, welche von
Anfang haufig gute Resultate gaben, und sich dennoch bei Wiederholungen
mit Uebelstanden behaftet zeigten

,
weshalb ich sie wieder zuriickgelegt habe.

Ich habe einen solchen Apparat in der neuen Auflage meiner pharmaceuti-
schen Technik (S. 237) beschrieben, in welchem der Calomelkorper aus einem
weithalsigen Kolben in ein holzernes Fass sublimirt wird und durch einen
kunstliehen Luftstrom die Dampfe aus dem Kolben vertrieben werden. Die-
ser Apparat gab tnir bei Mengen von 8 bis 10 Unzen sehr schone Resultate.

Der Hals des Kolbens muss aber weiter und kurzer sein, als es in der Zeich-
nung dargestellt ist, weil sich derselbe sonst mit dichtem Calomel verstopft.

Man muss die Erhitzung des Halses so nahe bis an das Fass treiben, als es

dessen Sicherheit noch zulasst. Das Calomel liegt auf dem nicht erliitzten

Boden des Hastens in Gestalt eines weissen sehr zarten Pulvers, wie man es
nicht durch Reiben darstellen kann. Es muss in jedem Falle mit Weingeist
auf einen Gehalt an Sublimat gepriift werden.

Die Methode, das Calomel durch Fallung zu bereiten, verdient liier noch
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einer besonderen Erwiihnung. Es ist bekannt, class, wcnn Quecksilbcroxydul-

salze mit loslichen Chlormetallen zusammengebracht werden, das Quecksilber-

ekloriir als ein in Wasser und verdunnten Sauren unloslickes weisses Pulver

niederfallt. Es hangt jedoch viel von tier Art der Vermischung der beiden

Stoffe ab, ob das Praparat in einem reinen und brauchbaren Zustande.erhal-

ten werde. Das salpetersaure Quecksilberoxydul
,

das einzige zu diesem

Zwecke anwendbare Salz, ist ziemlich schwer loslicb, und wird von vielen

pulverformigen Korpern
,
selbst solchen, die keine chemische Wirkung darauf

ausiiben, wie Kohlenpulver, gefallte Schwefelmetalle, auf die Oberflache dieser

Korper niedergeschlagen. Wenn man nun die Fallung des Calomels in der

Art bewirkt, dass man das Cklormetall oder die Salzsaure der Quecksilberlo-

sung zusetzt
,

so ist wahrend der ganzen Fallung das QueckBilbersalz im
Ueberschuss und das gefallte Calomel von dieser Losung umgeben. Hierbei

schlagt sick nun allerdings etwas von diesem schwerloslichen Salze auf das

Calomel nieder und kann nun nickt wieder ganz durch Wasser davon ent-

fernt werden. Man bat empfohlen, den Niederschlag nock eine Zeit lang

mit einem Uebersckusse des Cklormetalles zu digeriren. Ungleick zweck-

massiger ist es jedock, die Fallung in der Art einzurickten
,

dass eine solcke

Niederscklagung auf das Calomel gar nickt mekr stattfinden kann.

Zuerst kat man die Quecksilberlosung darzustellen. Die Krystalle des

salpetersauren Oxyduls zerreibt man in einer Sckale mit lauwarmem destillir-

ten Wasser
,
und setzt wenige Tropfen reiner Salpetersaure kinzu

,
dann

bringt man die Losung sogleick auf ein Filtrum, welckes auf einer Flascke

stekt.

Das beste Fallungsmittel ist die Salzsaure, weil sie unter keinen Umstan-
den sich mit dem Calomel vereinigen kann. Nach Dumas soli ein Ueber-

sckuss von Kochsalz sick auf das Calomel befestigen. Dieses ist bei Anwen-
dung von Salzsaure unmoglick. Man verdunnt nun robe Salzsaure mit vie-

lem gemeinen Wasser, setzt alles in einem steinernen Topfe in eine heftige

quirlende Bewegung, und giesst nun die Quecksilberlosung in einem Strakle

kin ein. Bei dieser Fallung soil die Fliissigkeit nicht warm, nickt concentrirt,

und die Salzsaure in keinem zu grossen Uebersckusse vorkanden sein. Es

kndet unter diesen Umstanden keine Bildung von Sublimat Statt. Man lasst

nun absetzen, was sekr leickt gesckiekt, giesst reinlick ab, riihrt den Nieder-

schlag mehremal mit reinem Wasser auf, entfernt dieses nach dem Absetzen

durch Abgiessen und bringt zuletzt auf ein Filtrum oder ein dichtes Tuck

von Leinen. In beiden Fallen wird nachgesiisst, bis das ablaufende Wasser

blaues Lackmusspapier nickt mehr rothet. In Leinwand kann man auspressen

und dann den Kuchen an einem mittelwarmen Orte trocknen. Das gefallte

Calomel darf jedock nickt auf eigene Faust dem sublimirten substituirt wer-

den
,
und da die Pkarmacopoeen dasselbe nickt aufgenommen haben

,
so

kommt es iiberhaupt gar nickt zur Anwendung-

.

Das sublimirte Calomel stellt durchschimmernde, hornartige, dickte Krus-

ten dar. Geritzt zeigt es einen gelben Strich; im Morser zu einem groben

Pulver zerrieben, wird es ziemlich gelb. Je feiner man es unter Zusatz von

Wasser reibt, desto weisser wird es. Jedoch behalt es immer noch einen

sekr leickten Stich ins Gelblicke und kann auf den ersten Bliek von pracipi-

tirtem oder dampfbereitetem untersckieden werden.

Das als Dampf in Pulverform niedergeschlagene Calomel ist rein weiss,

okne einen Stich ins Gelblicke; ebenso das aus einer Fliissigkeit gefallte.

Das reine Calomel bestekt aus 2 At. Quecksilber (2 Eg= 200) und 1 At.

Chlor (Cl = 35,4), hat also das Atomgewickt 235,4, und die Formel Hg2 CL

Sein specifisches Gewickt ist 6,99 bis 7. Es ist unloslich in Wasser und
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Sauren und ohne Zersetzung fliichtig. Durch starke und oxydirende Sauren

kann Sublimat oder Quecksilberoxydsalz gebildet werden, allein das Calomel

als solches lost sicli nickt. Es schmilzt nicbt, sondern geht aus deni festen

I

Zustande sogleich in Dampfform iiber, wenn es stark erhitzt wird. Ammo-

i
niak, alkaliscbe Salze, loslicbe Schwefelmetalle

,
viele regulinische Metalle

zersetzen es auf trocknem und nassem Wege. Ljingere Einwirkung von

Wasser , Warme und verdiinnten Sauren
,

so wie Salzldsungen
,

bewirken

- Subbmatbildung.

Das Calomel ist sebr auf seine Reinheit zu priifen. Seine gefahrlichste

Beimengung, die aucb unabsicbtlicb vorbanden sein kann, ist atzender Subli-

mat. Man kocht etwas von demselben mit Weingeist, filtrirt, und priift mit

Ammoniak oder Scbwefelwasserstoffgas. Ersteres giebt einen weissen Nieder-

-schlag, letzteres einen erst weissen, nacbher braun nnd schwarz werdenden.

Beide Reactionen diirfen nicbt im geringsten eintreten. Das unrein befun-

dene kann durcbWascben mit Weingeist braucbbar gemacbt werden. Basisch

s salpetersaures Quecksilberoxydul entdeckt man an der gelben Farbung der

Dampfe, wenn man etwas in einer Proberohre stark erbitzt. Besonders von

oben gegen weisses Papier gesehen
,

zeigt sicb die kleinste Menge am deut-

licbsten. Diese Verunreinigung kann nur bei pracipitirtem Calomel vorkom-

men. Metalliscbes Quecksilber giebt sicb durcb eine graue Farbe zu erken-

nen. Yon diesem Korper kann das Calomel nur durcb Erbitzen befreit wer-

den, indem die Anwendung von Salpetersaure eine kleine Menge von salpe-

tersaurem Oxydul erzeugt, die leicht haften bleibt.

Feuerbestandige Korper, wie Scbwerspatb, bleiben in der Sublimation zu-

: riick, und werden aucb durcb eine solcbe erkannt.

Das Calomel wurde scbon im 16. Jabrbundert angewendet. Querceta-
nus bat es im 17. Jabrbundert vielfacb angewendet, wodurch es als Panchy-

1 magogum Quercetani bekannt wurde. Der Name Calomel kam in der zweiten

Halfte des vorigen Jahrbunderts in England auf, und man weiss nicbt wi’e,

nocb was er bedeuten soil.

Hijdrargyrum clepiircitum. ©eveinigte6 Quccffilber.

Es muss erhitzt keinen Ruekstand lassen und keine fremde
Metalle enthalten.

Es kommt sebr vieles Quecksilber im Handel vor, welcbes aucb obne De-
stination rein genug ist, um zu alien pharmaceutiscben Praparaten angewen-

I det werden zu konnen. Der Grund davon ist, dass das Quecksilber scbon
durcb eine Destination in erster Form erbalten wird. Um dies ricbtig beur-

j
tbeilen zu konnen, lasse man das Quecksilber in einen trockenwarmen Mor-

. ser durch die Spitze einer Papiertute rinnen
,
und schwenke es im Morser

;

umher, giesse es ebenl'alls aus einem Morser in einen andern. Wenn es ge-
1- 8arnrnelt fortlauft und, ohne eine schwarze Spur zu hinterlassen

,
abrinnt, so

iat es rein genug. Unreines, mit Blei, Wismuth oder Zinn gemischtes Queck-
silber zieht auf der Oberfhiche eine schwarze Haut, wird durcb Scbiitteln in
einem trocknen Glase theilweise in tin scbwarzes Pulver verwandelt, welches
das Glas trubt, und hinterlasst beim Auslaufen aus einem Gefass in ein an-
deres kleine Scbwanzcben.

Dae Quecksilber kann chemisch iiberhaupt nur mit Mctallen verunreinigt
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sem, da es fur andere Stoffe kein Losungsmittel ist, und mec.hanische Verun
reinigungen nur auf seiner Oberflacbe schwimmen konnen. Es giebt zwei

Methoden, das Quecksilber von seinen

Beimiscbungen zu trennen
,
namlich

die Destination und die Behandlung
mit Sauren oder Salzen auf hassem
Wege.

Um diese Arbeit mit Frfolg aus

fiihren zu konnen, ist es nothwendig,
die ganze Retorte sammt dem Anfange
ihres Halses in den heissen Luftzug

hineinzubringen
,

weil sich sonst bei

dem holien Siedepunkt des Quecksil-

bers sehr viel im Gewolbe derRetorte

verdichtet und in diese zuriickrinnt,

Am besten dient dazu der in der ne-

benstehenden Figur 45 gezeicbnete

Ofen. Die Retorte sitzt auf einem

hohlen Cylinder von Schwarzblech,

oder auf einem passenden hessischen

Tiegel. Dieser Cylinder braucbt jedoch

nicbt ganz die Ilohe zu kaben, wie die

Zeicbnung andeutet.

Wegen moglicher Besckadigungen

des Bodens durch das Aufliupfen ist

es nicbt unpassend, die Retorte in ein

kleines fest anliegendes Sandbad zu legen. In den Eisenladen kann man aus

Eisen getriebene Giessloffel kaufen, welcbe sich nach Abtrennung oder Auf-

biegung des Stieles sehr gut hierzu eignen. Sie haben die Form einer Halb-

kugel und fassen eine Retorte von 4 bis 5 Zoll Durchmesser bis zur halben

Hohe ganz genau in sich. Mit diesem Sandbade setzt man nun auch die Re

torte auf einen Triangel
,
welcher auf drei hervorragenden Stiitzen im Ofen

aufliegt.

Die Retorte ist zur Halfte mit Quecksilber gefiillt, und darauf sind die

Eisendrehspane geschiittet, um das Ueberspritzen des Quecksilbers zu verhii-

ten. Es sollen deshalb auch diese Spane nicht zu klein sein
,
damit sie dem

aufspritzenden Quecksilber ein wirkliehes Hinderniss entgegenstellen. Bei

einer Destination aus einer gusseisernen Retorte, in welcher man das Spntzen

nicht sieht und deshalb leiclit zu viel Feuer giebt, habe ick schon zolllange

Bretternagel mit heriiberwerfen geselien. Wenn alles so zugerichtet. ist, giebt

man gelindes, allmalig verstarktes Feuer, indem man durch den Spalt des

Domes
,
wodurch der Hals der Retorte hindurchgeht, die Destination beob-

achtet. Man sorge dafiir, dass sie nicht zu sturmisck werde. Kohlenstiicke

miissen von oben aufgeworfen werden, weil beim Oeffnen der Thiir ein kalter

Luftzug entsteht, welcher die Destination unterbricht, und bei nicht sehr gu-

tem Glase der Retorte Gefahr bringt. Die Destination geht deswegen sehr

rasch, weil bei dieser Einrichtung des Ofens kein Yerdichten in dem Gewolbe

dcr Retorte stattfindet.

Den Hals der Retorte liisst man mit einem Papierstreifen umwickelt in

eine weitere Glasrohre oder einen Flintenlauf hineingehcn. Wenn der TTals

der Retorte zu weit ist, so lasst sich mittelst cines Korkes, worin eine lange

Glasrohre befestigt ist, eine passendc Abkiihlung bewirken. Es wird auch

empfohlen, an das Endc der Rokre einen offenen Schlauch von Leiinvand
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anzubinden, und diesen rait seinem Ende in Wasser tauchen zu lassen. Da-

dureh ist ein Zuruoktreten von Wasser ebenso unmogtich, als ein Verlust von

Quecksilberdiimpfen
,
indem dor Schlauch durch Capillaritat immer nass und

kalt bleibt. Lasst man jedoch eine mehrere Fuss lange Glasrohre ziemlich

j

. schliessend in ein passendes Glas oder einen Kolben reichen, so ist bei der

l-Schwere der Quecksilberdampfe nicht leicht ein Yerlust zu befurehten und

i
die unangenehme Trennung des Wassers ganz vermieden.

Man destillirt selten bis zu Ende, obgleicb kein Grund vorhanden ist,

warum man uickt das Quecksilber alle im gereinigten Zustande gewinnen

-sollte. Man kann das zuletzt iibergehende, grosserer Sicherheit halber, ge-

trennt auflangen ;
es ist jedoch nicht zu befiirchten, dassbei der in Anwen-

dung kommenden Hitze feste Metalle liberdestilliren werden. Das erhaltene

Product lasst man einmal durch eine Papiertute in ein trocknes Gefass rinnen.

In den meisten Fallen geniigt eine Reinigung auf nassem Wege. Dazu

•sind mehrere Methoden in Vorschlag gebracht worden. Eine der zweck-

massigsten ist die Behandlung mit concentrirter englischer Schwefelsaure.

Man bringt zu diesem Zwecke das Quecksilber in eine Flasche aus sehr star-

Aem Glase, die mit einem Glasstopsel verschlossen ist und giesst eine Schicht

englischer Schwefelsaure darauf, welche der Hohe nach l
/s oder Vio von der

Hohe des Quecksilbers ist. Man schiittele nun das Ganze tiichtig durcheinan-

der und stelle es hin, aus Yorsicht in eine starke steinerne Schale, deren Bo-

den man mit einem Tuche oder dickem Papiere belegt hat. Oefter am Tage

schuttele man das Gemenge durcheinander. Eine gelinde Erwarm'ung befor-

dert die Wirkung.
Nachdem man alles in dieser Art 8 bis 10 Tage mit einander behandelt

hat, bewirke man die Trennung des Quecksilbers von der Saure. Diese ver-
:dunne man durch aufgegossenes Wasser, giesse sie grosstentheils ab und
wasche alle Saure mit reichlichem Wasser ab. Jetzt nehme man einen Glas-

trichter fest in die Hand und verschliesse seine Oeffnung mit dem Zeigefin-

,ger. Eine zweite Person giesst nun das Quecksilber mit dem Reste des

•Wassers auf den Trichter. Durch vorsichtiges Oeffnen des Ausflusses mittelst

Mes Fingers lasst man das Quecksilber in eine untergesetzte Schale abrinnen,

und trennt es vollstandig vom Wasser, indem man noch einmal durch eine

in der Spitze geoffnete Tute durchrinnen lasst.

Eine andere Reinigungsmethode besteht in Anwendung von verdiinnter

Salpetersaure bei ganz gleicher Manipulation. Da sich hierbei immer salpe-
' tersaures Quecksilberoxydul bildet, so ist die Wirkung dieselbe, als wenn man
das Quecksilber mit einer verdiinnten Losung dieses Salzes behandelte. Er-
warmen ist auch hier niitzlich und ofteres Umschiitteln erforderlich. Die
leichter oxydirbaren Metalle losen sich auf, wahrend Quecksilber aus der Lo-
•sung niedergeschlagen wird. Jedoch hat diese Methode keine Yorziige voi-

der mit concentrirter Schwefelsaure. Eine sehr gute Methode ist von Ulex
(Archiv d. Pharmacie 46,22) in Hamburg angegeben worden. Sie besteht
darin, dass das metallische Quecksilber mit einer Losung von Eisenchlorid
behandelt wird. 2 Pfund metallisches Quecksilber werden in einem starken

|

Glase mit y2 Unze Eisenchloridlosung von 1,48 specif. Gewicht, welche mit einem
!

- gleichen Gewichte Wasser verdunnt ist, zehn Minuten lang tiichtig geschiittelt,

f
dann der Leberschuss des Eisensalzes, welches nun in Chloriir ubergegangen
^st

, abgewaschen und die Masse an einem mittelwarmen Orte getrocknet.
Hierbei lauft das Quecksilber fast wieder vollstandig zusammen, und aus dem
Pulver, welches grosstentheils aus Calomel besteht, kann durch Drucken mit

remern Pistille noch eine ansehnliclie Menge Quecksilber herausgedruckt wer-

r
K en - ^er Hauptvorzug dieser Methode besteht darin, dass die ganze Menge
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<lcs Quecksilbers in einc unendliche Anzahl feiner Tropfen zcrtheilt wird,
welclie eine sehr grosse Oberflache darbieten

,
und deshalb der allseitigen

Wirkung des Reinigungsmittels grossen Vorschub leisten. So lange das
Quecksilber eine zusammenhangende Fliissigkeit bildet, findet die Wirkung
nur auf der Oberflache Statt und es muss durch Schiitteln die Oberflache
vergrossert werden, was jedoch nur sehr kurze Zeit dauert. Bei der Vorlie-

genden Methode bleibt die Masse vertheilt, und die Einwirkung ist dadurch
sehr vollstandig. Das Eisencblorid giebt die Halfte seines Gehaltes an Chlor
an die anderen Metalle ab, und es entstehen Chlorverbindungen

,
worunter

dann auch Calomel sich befindet. Dieser Abfall ist nicht wegzuwerfen, son-

dern auf Quecksilber zu beuutzen, indem man denselben aufsammelt und bei

geniigender Menge mit kohlensaurem Natron destillirt, wobei chemisch reines

Quecksilber erhalten wird. Ueberhaupt ist es zweckmassig, im Laboratorium

einen eigenen Quecksilberabfalltopf aufzustellen
,
worin alle Reste von

Quecksilberarbeiten
,
Reactionen

,
Filtra, Absiissflussigkeiten und dergleichen

gesammelt werden, welclie Quecksilber enthalten. Man hat dadurch den Vor-

theil, nichts zu verlieren und demnach nur nach langeren Zeitraumen eine

lohnende Menge dieser Abfalle zu bearbeiten. Urn diese Abfalle aufzuarbei-

ten, mischt man Kalkbrei hinzu, wodurch alle loslichen Salze, ausser Cyan-

verbindungen
,

zersetzt werden. Darauf wird in einem Morser mit Wasser

alles Pulverige abgeschlammt und in grossen steinernen Topfen absetzen

gelassen. Man giesst ab
,
sammelt auf Leinen

,
presst aus, lasst trocknen und

unterwirft in einer gusseisernen Retorte das trockne Pulver einer Destination.

Das erhaltene Product ist rein gewonnen, und ware ohnedies in vielen kleinen

Portionen in den Rinnstein abgeflossen. Bei einigermaassen frequenter Defec-

tur kann man alle paar Jahre ein Pfund Quecksilber ohne besondere Miihe

erretten.

Gewohnlich halt man das schwarze Hautchen, welches sich auf vielem

im Plandel vorkommenden Quecksilber befindet oder durch Schiitteln bildet,

fiir ein Gemenge von Quecksilberoxydul, fein vertheiltem Quecksilber und den

Oxyden der fremden Metalle. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie Meier*),

Apotheker in Fiirth
,

in einer schonen Arbeit nachgewiesen hat. Es besteht

dieses Hautchen vielmehr aus den Amalgamen der fremden Metalle, welche

sich im iiberschiissigen Quecksilber nicht auflosen, und als specifiscli leichter

auf der Oberflache ausgeschieden werden. Wenn man chemisch reinem Queck-

silber Vjooo Zinn zusetzt, so wird die Masse sofort diclcfliissiger und bedeckt

sich in der Ruhe mit einer grauen Metallhaut, unter welcher die spiegelnde

Fliiche des Quecksilbers auf kurze Zeit zum Vorschein kommt, wenn man
diese Haut vorsichtig bei Seite schiebt. Zugleich und namentlich bei einiger

Bewegung bildet sich das bekannte schwarze Pulver. Bei allmaligem weite-

ren Zusatz von Zinn rnehrt sich auch die metallische Haut und die daraus

entstehende pulverige Substanz, bis in dem Verhaltniss von 1 : 300 des frem-

den Metalles zum reinen Quecksilber die Mischung grosstentheils Pulverform

annimmt. Diese Erscheinung nimmt von einem gewissen Verhaltniss wieder

ab, bis sie endlich fast verschwindet, wenn die Masse nicht mehr fliissig ist

und ein weisses glanzendes Amalgam bildet, was, zwischen den Fingern oder

auf Papier gedruckt, so lange abfarbt, als es nicht vollkommen fest und kry-

stallinisch geworden ist. Dieser Vorgang allein reicht hin
,
zu beweisen

,
dass

von einer Oxydation weder der fremden Metalle, nocli viel weniger des Queck-

silbers die Rede sein kann. Die schwarzgraue pulverige Masse von y30o Zinn-

*) Buchner’s neues Repertorium, 1. 1.
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gehalt zwischen Ulasplatten gedriickt, lasst reines Quecksilber auslaufen und

hinterliisst einen grauen lvorper, der mit der Zeit imraer glanzender wil'd, und

unter dem Mikvoskope weiss metallisch glanzend erscheint, wie das Amalgam

aus 1 Zinn und 1% Quecksilber. Lasst, man das graue Pulver von y300 Zinn

eine Zeit lang auf einem Filtrum ruhig liegen und durchstickt dieses sanit in

der Spitze mit einer Nadcl
,

so lauft Quecksilber ab
,

welches wie ein mit

yioooo Zinn versetztes Metall aussieht. Die letzte Spur von Zinn kann durch

wiederholtes Filtriren nicht entfernt werden
,
wohl aber von Blei. Das mit

einer Haut bedeckte Quecksilber ist weit minder fliicktig als reines Quecksil-

ber, oil'enbar weil es von einer minderfliichtigen Substanz bedeckt ist. Es

amalgamii't auch ein dariiber kang'endes Goldbliittchen. Es muss demuack

die in den Lekrbiickern der Chemie liiiufig vorkommende Behauptung, dass

alles Quecksilber des Handels fremde Metalle enthalte, sehr modificirt, werden.

Der reine metallische Glanz des einmal durchgeseihten Metalles ist ein genii-

gender Beweis von seiner Reinheit. Absichtlich kann eine Yerunreinigung

niemals stattfinden, denn ein Zusatz von yioooo Metall, wodurch dock nickts

gewonnen wird, wiirde dem Quecksilber ein so schlecktes Anseken geben,

dass es dadurck viel mehr an Wertk verlieren wiirde. Selbst eine zufallige

Yerunreinigung ist sekr unwahrscheinlich, und meistens kat man mit alien

Reinigungsmetkoden nickts aus dem Quecksilber als einen Theil des Metalles

selbst weggeschafft.

Absicktlick angestellte Verfliichtigung von kauflickem osterreickiscken

und spaniscken Quecksilber zeigten, dass keine merkbare Spur fremder Kor-

per zuriickblieb.

Das reine Quecksilber ist ein silberweisses, glanzendes, bei alien Tempe-
raturen unseres Landes immer fliissiges Metall von 13,5 specif. Gewicht. Es

bleibt durck Schiitteln mit Luft vollkommen rein, okne schwarzen Staub zu

bilden; die kleinste Beimengung von fremden, unedlen Metallen, besonders

von Blei und Zinn, bewirkt die Eigensckaften
,
durch Schiitteln mit Luft ein

sckwarzes Pulver zu erzeugen, weskalb auck dieses Verfahren das empfind-

lickste Mittel ist, die kleinste Verunreinigung zu linden. 1 Tkeil Blei auf

30000 Quecksilber erzeugt schon nack einem Schiitteln von 2 Minuten sckwar-

zes Pulver, und 40000 Quecksilber ist die Grenze der Wakrnehmung. Eine

solche Beimisckung von y400 Procent ist aber fur alle praktiscke Zwecke der

Pkarmacie ganz okne alle Bedeutung. Das Quecksilber siedet, nack Dulong
und Petit, bei 288° R. (360° Cent.) und erzeugt dabei einen farblosen Dampf.
Das Quecksilber wird von verdiinnten Sauren, ausser der Salpetersaure

,
nickt

angegriffen. Diese ist sein eigentlickes Losungsmittel. Concentrirte Schwe-
felsaure lost es unter eigener Zersetzung und Entwickelung von schwefligsau-

rem Gase zu Oxydulsalz. Ueberkaupt entstekt immer zuerst Oxydulsalz und
nachker Oxydsalz.

Hydrargyrum iodatum. nuerfjtlberjotmr.

Hydrargyrum iodatum fiavum. Mercurius iodatus flavus.

Hydrargyrum mbiodatum. Jodetum kydrargyrosum.

Nimm: Gereinigtes Quecksilber, aclit Theile. . . .8
Jod, fiinf Theile 5

fu einem porcellanenen Mbrser reibe man das Quecksilber
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und das Jod zusammen, naclidem sie mit einigen Tropfen hochst
rectificirten Weingeistes benetzt sind, bis man keine Quecksilber-

kiigelchen mehr wahrnehmen kann, und das Gemisch eine griin-

lich gelbe Farbe angenommen hat. Es werde dann mit Alkohol
ausgewaschen und an einem warmen Orte getrocknet.

Es muss ein griinlich gelbes Pulver und frei von Quecksilberjodid

soin.

Es ist vor dem Lichte geschiitzt, sehr vorsichtig aufzubewahren.

Wenn man 2 Atom Quecksilber (200) und 1 Atom Jod (127) unter Be-

feuchtung mit Weingeist zusammenreibt, so bildet sich erst ein rothlicbes

Gemenge von rothem Jodquecksilber und Quecksilber. Durch langeres Reiben

vertheilt sich das Jod auf die geringe Menge des Quecksilbers und es entsteht

das dem Calomel entspreckende Halbjodquecksilber. Selbst wenn man noch
weniger Jod anwendet, so ziekt kockender Weingeist etwas rothes Jodqueck-

silber aus. Die Pharmacopoe bat auck das im vorigen Commentar empfohlene

Auswascken mit Weingeist angenommen und dadurch ikre Yorsckrift ver-

bessert. Die Verhaltnisse der Stoffe sind ricktig und ergeben sick aus den

Atomgewichten
;

es ist 200 : 127 = 8 : 5,08, wofiir passend die runde Zahl 5

genommen ist. Uebrigens ist zu bemerken
,
dass man nicht zu grosse Mengen

des Praparats,* d. k. mekr als 6 oder 8 Unzen auf einmal in Arbeit nehme
}

weil sonst leicht Verfliicktigung von Jod, sogar kleine Explosionen stattfinden

konnen.

Man bat auck versuckt, dieses Praparat durch Fiillung von salpetersau-

rem Quecksilberoxydul mit Jodkalium zu erzeugen. Allein auf diese Weise

erhalt man jedesmal ein Gemenge, wenn man will, eine chemiscke Yerbin-

dung von Jodid und Jodiir. Das salpetersaure Quecksilberoxydul kann nam-

lich nickt anders, als durch Zusatz einer kleinen Menge freier Salpetersaure

in Losung gebrackt werden. Diese wirkt nun zersetzend auf einen Tkeil des Halb-

jodquecksilbers, und verwandelt denselben in Einfachjodquecksilber, wodurck

die Farbe des Praparats aus dem Griinen ins Gelbe iibergekt. Nock mehr

ist dies der Fall, wenn man statt des Jodkaliums freie Jodwasserstoffsaure

anwendet, indem nun die ganze Menge der Salpetersaure in Freiheit gesetzt

wird.

Da die unmittelbare Yereinigung beider Korper bei geniigender Sorgfalt

ein sehr gutes und reines Praparat liefert, und nock dazu auf dem wohlfeil-

sten Wege, weil die Stoffe im naturlicken Zustande angewendet werden, so

ist von der Fallungsmethode und iiberhaupt jeder andern ganzlich Abstand

zu nekmen.

Das Halbjodquecksilber ist ein schmutzig grimes Pulver, welches sick im

Lichte durch Zersetzung dunkelgriin, zuletzt sckwarz fiirbt, und aus diesem

Grunde gegen das Lickt gesckiitzt aufbewalirt werden muss. Sein specif. Ge-

wickt ist 7
;
G4. Es lasst sich nickt unzersetzt sublimiren oder auck nur erkit-

zen, indem es dabei in metallisckes Quecksilber und Einfachjodquecksilber

zerfallt. Diese Zersetzung- erleidet es iiberhaupt durch sehr viele chemiscke

Einwirkungen, insbesondere durch Kochen mit Salzsaure, Jodsalzen, Salmiak

und Kochsalz.

Es bestekt aus 2 Atomen Quecksilber (2 Hg = 200) und 1 Atom Jod

(127), hat also das Atomgewickt 327.
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Hydrargyrum oxydatum rubrum.

$tin §ertiebene$ Quecfftlbetortyb.

Hydrargyrum oxydatum rubrum laevigatum. Mercurius praecipi-

tatus ruber. Oxydum hydrargyricum.

Es muss ein rothgelbes, sehr feines Pulver sein, frei von

metallischem Quecksilber und Salpetersaure, in Salpetersaure und

'Salzsiiure sich vollstandig losen
,

und beim Erhitzen keinen

Riickstand lassen.

Es muss an einem dunkeln Orte sehr vor sich tig aufbewahrt

werden.

Auch dies Praparat erscheint hier zum erstenmal unter den kauilichen,

indem dadurch der bereits eingefiihrte Usus genehmigt wird.

Die Darstellung des rothen Oxydes geschieht allgemein durch Erhitzen

;des salpetersauren Quecksilberoxyduls. Man lost metallisches Quecksilber in

einer Porcellanschale mittelst Erwarmen in moglichst wenig Salpetersaure auf.

Die Schale halt man, um Yerdunstung zu verhiiten, mit dem abgesprengten

LBoden eines Kolbens oder einer Retorte bedeckt. Die convexe Seite muss

:nach unten gerichtet werden
,
damit die wahrend der Losung aufspritzenden

iTropfchen in der Mitte wieder herabrinnen.

So lange die Losung dauert, ist der Raum in der Schale mit dunkel-

rothen Dampfen gefiillt, und ‘dieselben entweichen seitwarts mit derselben

:Farbe. Sobald alles Quecksilber gelost ist, verschwinden diese rothen Dampfe.

'Man nimmt nun die bedeckende Schale hinweg und dampft zur Trockenheit

ein. Nun folgt das Rothbrennen des Salzes. Diese Arbeit kann eben sowohl

, im Sandbade als auf freiem Feuer vorgenommen werden. Im Sandbade er-

: fordert sie viel mehr Brennmaterial. Fur freies Feuer eignet sich nur ein gutes

. Holzkohlenfeuer. Die Farbung fangt natiirlich an der Stelle zuerst an, welche

der Hitze am starksten ausgesetzt ist, also in der Mitte und auf dem Boden
der Schale. Es ist zweekmassig, wahrend des Brennens die Schale ebenfalls

zu bedecken, weil durch einen ungehinderten Zutritt von kalter Luft bedeu-

tende Abkiihlung stattfindet und die Operation verzogert wird. Man bedeckt

jetzt die Schale mit einem gewohnlichen Porcellanteller
,
den man anfangs

- einigemal abhebt und mit Loschpapier abtrocknet, so lange sich noch Feuch-
tigkeit auf ihm verdichtet. Das Herausbrechen der gelbrothen Dampfe nimmt
nun immer mehr zu, und die Hitze wird so lange gleichmassig unterhalten,

als dieselben noch bemerkt werden und bis die ganze Salzmasse eine dunkel
violette, fast schwarze Farbe angenommen hat. Man lasst nun, um Gefahr

!
fur die Schale zu vermeiden, das Ganze auf dem Feuer, welches man niclit

1 mehr nahrt, erkalten.

Irn Kleinen und wenn man wahrend des Brennens mit einem Pistille riihrt

und reibt, erhalt man das Pulver nach dem Erkalten von hochgelber, nur
schwach ins Rothe stechender Farbe. Beim Arbeiten im Grossen, und bei
sehr langsarn steigender Hitze und Vermeidung jeder Bewegung wird das

r Praparat in hochrothen, glanzenden, krystallinischen kleinen Schuppchen er-

|

haltun. Dieselben nehrnen durch kriiftiges Zerreiben dieselbe gelbe Farbe an,
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wie das wahrend des Brennens geriebene Priiparat. Es ist deshalb keii

:

Grand vorhanden
,
das Riikren wahrend des Brennens zu vermeiden, weil mail

aucli das rothe krystallinisohe Oxyd nur im liivigirten Zustande anwender
kann

,
und man es so bei der Darstellung mit Reiben sogleich erhalt.

Eine andere Modification des Verfahrens besteht darin, dass man, uni

Salpetersaure zu ersparen, eine eben so grosse Menge regulinisches Queck
silber mit dem trocknen Salze unter Befeuchtung innig verreibt und erst dan.
dem Brennen aussetzt. Die zersetzt werdende Salpetersaure oxydirt noc.
dieses Quecksilber und das Gewicht des Praparats wird das doppelte fiir die

selbe Menge Salpetersaure.

Wenn Salpetersaure mit Quecksilber in Beriihrung kommt, so fangt di

Wechselwirkung schon in der Kalte an, wird aber durch Erwarmung be
schleunigt. 1 Atom Salpetersaure (N 06 )

tritt 3 Atome Sauerstoff an 6 Atom
Quecksilber ab, und bildet damit 3 Atome Quecksilberoxydul. Diese verbinde
sich mit 3 Atomen unzersetzter Salpetersaure zu 3 Atoraen salpetersaurer

Quecksilberoxydul. Von der angewendeten Salpetersaure wird also der viert

Theil zerstort, um das Quecksilber zu oxydiren. Der Stickstoff der Salpetei

saure bleibt nur mit 2 Atomen Sauerstoff' zu Salpetergas (N 02)
verbundei

welches entweicht und unter Zutritt des atmospharischen Sauerstoffs die rothe

Dampfe der salpetrigen Saure bildet.

Durch die fernere Erhitzung des salpetersauren Quecksilbei’oxyduls trit

noch 1 Atom Sauerstoff an das Quecksilberoxydul und verwandelt es in Oxyc
1 Atom Salpetergas (N0 2 )

und 2 Atome freies Sauerstoffgas entweichen. Is

aber dem Salze metalhsches Quecksilber beigemischt, so treten 2 Atome Sauei

stoff je nach dessen Menge ganz oder theilweise an das Quecksilber und vei

wandeln es ebenfalls in Oxyd. Die Gegenwart des metallischen Quecksilber

befordert demnach die Zersetzung der Salpetersaure und die Operation de

Rothbrennens wird bedeutend erleichtert, sowie auch Reste von unzersetzte

Salpetersaure eher vermieden werden.

In frfiheren Zeiten wurde der rothe Pracipitat durch Erhitzen von meta
lischem Quecksilber in weiten, mit Luft gefiillten Glasgefassen dargestell

Man nannte dieses Praparat Mercurius praecipitatus per se. Die Erhitzun

dauerte mehrere Mon ate lang, und es eignet sich deshalb diese Methode nicl

zur pharmaceutischen Praxis. Sie ist auch um so eher zu entbehren
,

als da

mit Salpetersaure dargestellte Oxyd dieselbe Zusammensetzung und arzneilich

Wirksamkeit wie das durch Erhitzung allein bereitete Praparat besitzt. Da
Quecksilber hat bei einer gewissen Temperatur, die nahe unter seinem Siedc

punkte liegt, einige Verwandtschaft zum Sauerstoff, und verbindet sich dam;

wie ein unedles Metall. Bei starkerer Erhitzung zerfallt diese Verbindun

wieder in Sauerstoffgas und metallisches Quecksilber, welche freiwillige R<

duction es mit den edlen Metallen gemein hat. Man sieht also, mit welche

Sorgfalt und Erfahrung die richtige Temperatur beibehalten werden musf

wenn man nicht durch einen Augenblick zu starker Erhitzung das Produc

mehrerer Wochen von Heizung und Arbeit zerstoren will, und dass, wenn di

Menge des in Arbeit genommenen Praparats nicht liiureichend ist, um di

Arbeit die Nacht fiber fortzusetzen, durch jede Nacht eine Unterbrechung de

Arbeit und ein grosser Verlust an Warme stattfinden muss. Aus alien diese

Grunden mochte wohl die directe Oxydation des Quecksilbers durch die bloss

Erhitzung nicht mehr mit Vortheil ausgefibt werden konnen.

Das Quecksilberoxyd, wie es im Handel voz’kommt, ist eine krystallinisc;

kornige oder schuppige Masse, die in grossereu Stucken zusammenhangl
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rlanzeml unci von lebhaft ziegelrother Farbe; durch das Pulvern und Zerreiben

inter starkem Druck (Pharmac. Technik 1. Aufl. S. 261, Fig. 204, 2. Aufl.

>. 302, Fig. 249 und S. 297, Fig. 242) wird die Farbe heller pomeranzengelb

;

m Kleinen bereitet, stellt das Quecksilberoxyd eine matte, braunlich ziegel-

othe, lockere erdige Masse oder Pulver dar. Beim jedesmaligen Erhitzen

srird die Farbe dunkler, und gelit durch ziunoberroth in violettschwarz iiber.

•Ss schmeckt etwas metallisch und ist ein sehr heftiges Gift. Das specif. Ge-

richt desselben ist 11,20. Es besteht aus 1 At. Quecksilber (100) und 1 At.

auerstoff (8), hat also das Atomgewicht 108.

Das Quecksilberoxyd muss ganz fliicktig sein
,
indem es durch die Hitze

l Sauerstotfgas und Quecksilberdampf zerfallt. Es ist selbst, wenn es durch

irecte Oxydation bereitet ist, also frei von Saure sein muss, nicht ganz un-

-islich in Wasser, und eine mit siedendem Wasser gemachte Losung wird

tslbst durch Hydrothionammoniak gebraunt, und sie blauet gerothetes Lack-

nuspapier. Wenn nicht alle Salpetersaure zerstort ist, so lost sich eine grosse

i lenge des Salzes, so dass sogar Ammoniak einen weissen Niederschlag geben
ann. In diesem Falle muss das Oxyd nock einmal gebrannt, oder mit einer

, osung von kohlensaurem Natron oder verdiinntem Aetzkali gekocht, gut

asgewaschen und getrocknet werden. Aetzende Alkalien fallen aus Queck-

i Iberoxydsalzen oder aus Sublimatlosung ebenfalls ein hellgelbes Oxyd, wel-

ies kein Hydrat ist.

Yerunreinigungen mit feuerbestandigen Bestandtheilen
,

wie Mennige,
isenoxyd, Ziegelmehl, geben sich zunackst vor dem Lothrokre zu erkennen,

idem ein solches Oxyd einen Ruckstand lasst. Derselbe kann nur durch
mere Behandlung genauer erkannt werden. Mennige giebt auf der Kohle

i nter gelindem Spriihen sehr leicht ein Bleikorn; Ziegelmehl und Eisenoxyd

reiben als ungeschmolzene rothe Pulver zuriick; Eisenoxyd lasst sich in con-

intrirter Salzsaure in einer Proberohre durch Kochen losen, Ziegelmehl nicht

iler nur zum Theil, indem sich etwas Eisenoxyd daraus lost. Ich muss be-

-erken, dass mir solche Verunreinigungen noch nicht vorgekommen sind,

id dass sie mehr in den Biichern als in den Waaren selbst spuken.

Die Entstehung des Quecksilberoxyds durch blosses Erhitzen kannte be-

lts Geber, und die Darstellung desselben nach der jetzt noch iiblichen

-ethode durch Salpetersaure riihrt von Raymund Lull her.

Hydrargyrum oxydulatum nitricum crystallisation.

&ri)jlalltfitte$ falpcterfnureS sDrUecffilbetorpDuI.

Nitras hydrargyrosus.

Nimm: Gereinigtes Quecksilber,

Salpetersaure, gleiche Theile.

Giesse beide zusammen in eine Porcellanschale und stelle sie

nige Tage bin. Erwarme dann die Flussigkeit, bis die gebilde-

Krystalle sich volLstandig darin gelost haben, trenne das

uecksiiber von der Flussigkeit und stelle diese zur Krystalli-
1 -tion hin. Die Krystalle nebrne aus der Flussigkeit heraus und

' ockne sie.

Mohr, Comroentar. 23
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Zu der Fliissigkeit kann man das Quecksilber wieder liinzu-

setzen und dieselbe Operation so lange wiederholen, als man
noch Krystalle erhalt.

Es muss in gut verschlossenen Gefassen sehr vorsichtig auf-

bewahrt werden. ’

Die Bereitung dieses in der vorigen Pharmacopoe nicht aufgenommenen
Salzes geschielit nach der gegebenen Vorschrift sehr leicht und sicher. In

der Kalte und so lange Quecksilber im Ueberschuss vorhanden ist, bildet sich

nur Quecksilberoxydul und kein Oxyd. Das gebildete Salz ist die neutrale

Yerbindung Hg2 0 -|- N05 -(- 2HO = 280. Lasst man das Gemenge langer

stehen, so entstehen gelbliche Punkte in der Masse und eine weniger Saure

enthaltende Verbindung, das 2
/ssalpetersaure Quecksilberoxydul. Lost man

dies aber durch gelindes Erwarmen in der freien Saure, so schiesst wieder

das neutrale Salz an. Die vollstandige Losung des bereits gebildeten Salzes

hat den Zweck, eingeschlossene Quecksilbertropfen frei zu machen und grossere

Krystalle zu erhalten.

Eine Anzahl basischer Verbindungeh ist von Marignac*) und Ger-
hard t**) genauer untersucht und festgestellt worden. Sie bieten fur die

Pharmacie kein naheres Interesse dar.

Das neutrale Salz lost sich in wenig warmen Wasser vollstandig auf; mit

mehr Wasser behandelt, lost es sich als saures Salz unter Abscheidung des

unloslichen 2
/3salpetersauren Quecksilberoxyduls auf, und durch noch grosseren

Wasserzusatz scheidet sich das y2salpetersaure Salz aus.

Hydrargyrum oxydidatum nitricum solutum .

©nlpeterfaure Duetfjflbevor^u^ofung.

Liquor Hydrargyri nitrici. Nitras hydrcirgyrosus solutus.

Nimrn: Krystallisirtes salpetersaures Quecksilber-
oxydul, sieben Theile 7

Destillirtes Wasser, funfundfiinfzig Theile . 55

Salpetersaure, einen Theil 1

Miscke das Wasser mit der Salpetersaure, lose in dieser

Mischung das salpetersaure Quecksilberoxydul, filtrire die Losung

und fiige derselben, wenn nothig, soviel destillirtes Wasser hin-

zu, dass das specifische Gewicht sei = 1,100.

Es muss klar und von salpetersaurem Quecksilberoxyd frei sein.

Es werde in einem gut verschlossenen Gefasse sehr vorsichtig
aufbewahrt.

Die Losung obigen Salzes soil besonders vorgenommen werden.

*) Annal. der Chem. und Pharm. Bd. 72, S. 55. **) Ebendas. Bd. 72,

S. 74.
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Man bewirkt dieselbe am besten in einem Morser, welcher einen guten Aua-

guss hat. Die Krystalle werden zerriebcn und mit einem Theile des destillir-

ten Wassers
,

welches vorher mit der vorgeschriebenen Menge Salpetersaure

versetzt ist, iibergossen and eine Zeit lang innig abgerieben. Die erhaltene

Losung giesst man sogleich auf das Filtrum. Auf den Rest des Salzes giesst

man nach und nach unter tuchtigem Reiben das angesauerte Wasser hinzu

und fahrt damit bis zu Ende fort.

Bei dieser Losung findet eine Zersetzung Statt, ein saures Salz lost sich

und ein basisches bleibt zuriick. Durch den Zusatz der freien Saure geht

auch dieses nach und nach in das saure Salz iiber und lost sich. Ein Gehalt

an Quecksilberoxyd wird dadurch gefunden, dass man die verdiinnte Losung

des Salzes mit reiner Salzsaure oder Kochsalzldsung fallt und das Filtrat auf

Quecksilberoxyd priift. Ammoniak giebt einen Niedersclilag von weissem

Pracipitat, Schwefelwasserstoff eine erst weisse
,

zuletzt schwarz werdende

Fallung
,

die in Salpetersaure nicht loslich ist. Beide Erscheinungen diirlen

nicht eintreten.

Nimm: Gereinigtes Quecksilber,
Gereinigten Schwefel, gleiche Tbeile.

Reibe das Quecksilber mit dem Scbwefel bei massiger Warme
so lange zusammen, bis durch Salpetersaure ohne Anwendung

von Warme kein Quecksilber mehr aus der Masse ausgezogen

wird.

Es ist ein Pulver von sehr schwarzer Farbe, welches erhitzt,

sich vollstandig verfliichtigen muss.

Die Yorschrift weicht von der vorigen insofern ab, als jetzt durch kalte

Salpetersaure kein Quecksilber soli ausgezogen werden konnen, wahrend fruher

auch die warme Saure nicht ausgeschlossen war. Diese Aenderung ist ganz

zweckmassig, indem sie der Priifung eine Unbestimmtheit nimmt, welche frii-

her darin lag.

Diese Bereitung ist eine rein mechanische und kann sonach dem Stdsser

uberlassen werden. Man hat nur mit der Lupe zu prufen, ob die vollstandige

Vertheilung und Verbindung des Quecksilbers stattgefunden hat. DasPraparat
lasst sich auch durch Schiitteln in einem Kruge oder starkem Glase herstellen

und, wenn man Gelegenheit hat, am bequemsten, indem man das Gefass auf

das Gatter einer Sagemiihle oder an einen andern
,

sich rasch hin und her

bewegenden Theil einer Maschine befestigt. Nach zehn bis zwolf Stunden ist

die Arbeit vollendet.

Man hat allerlei Yorschlage gemacht, um die Yereinigung beider Korper
oder das Verschwinden des Quecksilbers zu beschleunigen

,
und dabei den

eigentlichen Heilzweck, wie schon bei vielen ahnlichen Gelegenheiten
,
ganz

aus den Augen verloren. Wir wissen, dass schwarzes Schwefelquecksilber, sei

es nun durch Fallen mit Schwefelwasserstoff oder durch Zusammenschmelzen

rcirgyrum sulphuratum, nigrum.

©d)iuaqe$> 0cl)uu'fe[queclfi(Dcv.

Aethiops mineralis.

23 *
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seiner Bestandtkeile erhalten, gegen alle einfachen Sauren, selbst gegen con-

centrirte Salpetersaure ganz indifferent ist, wie der sublimirte Zinnober. Ein
Korper, welclier sich in concentrirter Scliwefelsaure nicht lost, wird auch in

den sckwachen Sauren des Magens keine Verandertmg erleiden, und in der

That ist auch der Zinnober und das demselben entsprechende schwarze

Schwefelquecksilber gegen den thierischen Organismus ganz indifferent. Da
sich 100 Quecksifber mit 16 Schwefel verbinden, so ist in einem Gemenge
von 100 Quecksilber und 100 Schwefel eine mehr als hinreichende Menge von
Schwefel vorhanden, um das Quecksilber ganz zu schwefeln. Es fragt sich

nur, ob die Behandlung der Korper eine solche ist, dass diese Schwefelung

wirklich eintritt. Bei Anwendung von Warme, Schwefelammonium, Ammo-
niak in der Warme und dergleichen findet allerdings eine solche Schwefelung

Statt, und das fertige Praparat besteht aus schwarzem Schwefelquecksilber

und uberschiissigem Schwefel. Untersuchen wir'nun, ob das nach der altern

Methode bereitete Praparat auch diese Zusammensetzung hat.

Ein vor mehreren Jahren durch blosses Reiben mit Wasser bereiteter

Aethiops meiner Officin wurde zur Untersuchung genommen. Er wurde mit

starker Salpetersaure in der Ivalte zusammengebracht, dann mit Wasser ver-

diinnt und das Ganze auf ein Filtrum gebraclit. Das Filtrat gab mit Salz-

siiure einen weissen Niederschlag von Quecksilberclilorur, welcher mit Am-
moniak scliwarz wurde. Das ausgewaschene schwarze Pulver wurde nun mit

Salpetersaure erwarmt, gab aber an dieselbe nichts mehr ab, indem das neue

Filtrat keine bemerkbare Spuren von Quecksilber, wohl aber von Schwefel-

saure zeigte. Es ist also viel schon fertig gebildetes Schwefelquecksilber,

aber auch noch etwas Quecksilber im unverbundenen Zustande vorhanden.

Uebergoss man eine Zinkplatte mit verdiinnter Schwefelsaure, streute etwas

Aethiops mineralis darauf, und rieb das Pulver auf die Platte mit den Fin-

gern ein, so blieb die Stelle deutlich amalgamirt zuruck. Es unterliegt also

keinem Zweifel, dass das nach der altern Methode ohne chemische Kiinstelei

bereitete Praparat noch Quecksilber enthalt, und insofern von dem durch

Erhitzen oder mit Schwefelammonium bereiteten verschieden sein muss.

Ob nun das ganz geschwefelte Quecksilber noch ein Arzneimittel ist,

muss der Therapie zu entscheiden iiberlassen bleiben.

Infusum Sennae compositum.

Bufammengefeljtet @enne6Mattevaufgufi.

Statt des Aqua laxativa Viennensis.

Nimm: Zerschnittene Sennesblatter, zwei Theile . 2

Heisses Wasser, zwolf Theile 12

Weinsaures N atron-Kali, zwei Theile ... 2

Manna, clrei Theile 3

Uebergiesse die Sennesblatter mit dem heissen Wasser, lasse

sie eine halbe Stunde unter ofterem Umruhren damit stehen,

presse aus, lose in der Colatur das weinsaure Natron-Kali und

die Manna, und colire von Neuem. Die Colatur muss funfzehn
Theile betragen und eine braune Farbe haben.
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Der Aufguss ist etwas starker als der fruhere. In der vorigen Ausgabe

I

der Pharmacopoe betrug das Wasser das Sfache der Sennesbliitter, jetzt nur

das Gfache. Die iibrigen Zahlen sind unverandert gebliebcn. Die Colatur

soli 15 Theile betragen. Vielleicht ware es passender gewesen
,
1G Theile zu

nehmen, da der Arzt, vor wie naeh, lceine Theile, sondern Unzen versclireiben

muss. Ware die Colatur 16 Theile, so ist bei einer Dosis von 4 Unzen jeder

Theil 2 Drachmen und bei 2 Unzen jeder Theil 1 Drachme.

Um also jede beliebige Dosis, die zuweilen auf eine Unze herunterkommt

und besonders gar nicht bereitet werden kann, ohne Berecbnung dispensiren

zu konnen, miisste man das Infusum in grosseren Mengen bereiten und da-

von die verschriebenen Mengen dispensiren. Dies ist allerdings zulassig,

wenn man sicher sein kann, in kurzer Zeit die ganze Menge zu vei’brauchen.

Allein bei der ungemeinen Zersetzbarkeit des Infusums, selbst in der Tempe-

ratur des Kellers zieht dieser Vorschlag die Folgen nach sich, dass man ent-

weder das verdorbene Infusum wegwerfen rniisse, oder dass man, vielleicht

ohne die Verderbniss zu bemerken, dasselbe abgebe. Es ist aber nicht zweck-

massig, das Interesse des Apothekers mit seiner Pflicht in dieser Art in Col-

lision zu bringen, weil dabei, je nach der Ansicht des Individuums, bei dem
einen das Interesse, bei dem anderen die Pflicht siegen konnte. Aus alien

diesen Griinden erscheint es sehr wlinschenswerth, die Bereitung des Infusums

im Grossen vornehmen und es so aufbewahren zu konnen, dass eine Verderb-

niss desselben nicht stattfindet. Kommt noch hinzu, dass man zugleich mit

iErsparung der einzelnen Infusionen ein kraftigeres und schoneres Product

erhalt, so kann wohl nichts gegen diese Veranderung eingewendet werden.

Ich stelle das Infusum in seiner dreifachen Starke dar, in welchem Zu-

stande es eine mussige Consistenz hat
,
sich mit dem Spatel ausstechen lasst

und sich sehr gut halt. Die Arbeit wird in der folgenden Art ausgefuhrt.

32 Unzen Sennesblatter werden in einem steinernen Topfe mit lauwar-

mem Wasser zu einem fliissigen Breie eingeteigt und 24 Stunden stehen

.gelassen, dann ausgepresst und die Blatter noch einmal eingeteigt und zum
zweiten Male ausgepresst. In der Colatur lost man durch Erwarmen 32

Unzen Tartarus natronatus und 48 Unzen Manna, giesst noch heiss ein-

mal durch Flanell, um alles Schwimmende zuriickzuhalten und lasst nun
das Infusum 24 Stunden kalt stehen. Man giesst von dem entstandenen Nie-

derschlage sorgfaltig ab und dampft im Dampfbade unter Anwendung des

IRiihrers auf 80 Unzen ein. Man nehme dazu eine Porcellanschale. Zinn-
; schalen habe ich schon offer von dieser Flussigkeit, welche weinsteinsaure

Salze enthalt, angegriffen gesehen. Nach dem Erkalten ist die Masse erstarrt.

Von diesem Extracte, welches wir Infusum Sennae triplex nennen, giebt

1 Unze mit 2 Unzen Wasser verriihrt, augenblicklich 3 Unzen eines vollkom-

men klaren, frischen und wirksamen Aufgusses, welcher nichts zu wiinschen

iibrig lasst. Kommt es in kleinen Mengen als Zusatz von Arzneien vor, so

tarirt man auf dem Spatel den dritten Theil des Aufgusses ab, und verarbeitet

es wie ein Extract mit der iibrigen Flussigkeit, indem man die fehlenden 2
/3

Wasser dem Ganzen zufugt, um das richtige Totalgewicht zu erhalten. Von
der Erfahrung ausgehend, dass 4 Theile Weinstein 4ya Theile Tartarus na-
tronatus geben, kann man die Bereitung dieses Salzes zugleich mit jener des

Infusums verbinden und dadurch die Arbeit des Krystallisirens ganz vermei-
den. Bei den obigen Verhaltnissen nehme man 28 Unzen Weinstein, neutra-

lisire sie kochend mit krystallisirtem kohlensauren Natrum, lose in der Lauge
die Manna auf, fiige das Infusum der Blatter hinzu, colire, lasse absetzen und

|

darnpfe am folgenden Tage ein, wie oben.

Von diesem verdickten Extracte kann man leicht jede beliebige Menge
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von Infusum herstellen. Es halt Bich unzersetzt sehr langc, lost sich viel

klarer auf, als ein frisch bereitetes, einmal colirtes Infusum ist, setzt keinen
Weinstein ab, und erregt kein Bauchgrimmen, wenn derAuszug nicht siedend

beiss gemacht wurde.

Eine Menge Formeln zu solchen Compositionen von abfiihrenden Tranken
sind von alten Zeiten her in Gebrauch gewesen. Die Aqua laxativa Mana-
gettcie hatte folgende Zusammensetzung: Rec. FoJ. Sennae Dr. tres, Cremor.

Tartar. Dr. unam, Vassular. minor. Dr. tres. Rad. Zingib. Scrup. unum,
infunde Aq. fern. Unc. quatuor, digere 24 horas, in colatura solve Mantiae
Unc unam, albumine clarifica.

Das eigentliche Wiener Trankchen oder Aqua laxativa Viennensis hat

folgende Formel: Rec. Fol. Sennae Unc. tres
,
Passular. minor. Unc. unam

et semis, Rad. Polypodii querni Dr. tres, Sem. Coriandri Dr. duas, Cremor.

Tartari Unc. semis, decoque cum suffic. quantitate aquae ad Libras duas;

in colatura solve Mannae Calabr. Unc octo.

Es liegt amTage, dass die neueren Yorschriften sich sowohl durch Ktirze,,

Einfachheit, als Zweckmassigkeit der Mischung vortheilhaft auszeichnen.

Jodum. 3ob.

Joclrni bis sublimatmi.

Es muss erhitzt, sich ohne Hackstand verfliichtigen, und in

zehn Theilen kochst rectifxcirten Weingeistes loslich sein.

Es muss vorsichtig aufbewahrt werden.

Das Jod wird im Grossen bereitet und in ziemlich reinem Zustande in

den Handel gebracht. Die Pharmacopoe nennt es bis sublimatum und deutet

dadurch an
,

dass das kaufliche Jod noclimal einer Sublimation unterworfen

werden soil. Diese Arbeit geschieht zwar auch in chemischen Fabriken, kann
aber auch vom Apotlieker mit Vortheil ausgefiikrt werden. Die Sublimation

des Jods geschieht in flacken Porcellanschalen ohne Ausguss
,
welche oben

mit einer ziemlich gut anschliessenden Glasscheibe bedeckt sind. Den Rand
der Scheibe sehleift man mit Quarzsand auf einem Sandsteine moglichst eben

und liisst sich nun eine flache Glasscheibe von der Form der Schale von
einem Glaser schneiden. Zu diesem Zwecke legt man die Schale verkehrt

auf die Glasscheibe und umgeht das Ganze, welches auf einem kleinen runden

Tische liegt, schneidend mit dem Glaserdiamant. Indem man mit dem Stielc

des Schneidediamants dem Risse leise aufschlagend folgt, springt dieser bis

auf die andere Seite durch
,
und die runde Scheibe lasst sich mit Leichtig-

keit herausnehmen
,
wenn man an einer schmalen Stelle den ausseren Rand

abgebrochen hat.

Auf den Boden der Schale bringt man flach ausgebreitet das rohe Jod,

legt die Glasscheibe auf und verklebt die Fugen mit Papierstreifen. Die

ganze Schale setzt man in ein ziemlich hoch mit Sand beschiittetes Sandbad,

und unterhalt : darunter ein sehr massiges Feuer liingere Zeit. Je langsamer

das Jod sublimirt, desto grosser und schoner sind die plattenformigen Kry-

stalle
,
welche an der Scheibe festhaften. Die Sublimation muss mehrere

Tage dauern, oder wenigstens mit dem friihen Morgen anfangen und erst

mit Tagesschluss unterbrochen werden. Man lost nun mit einem Messer die
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Papierfuge, nimmt die Scheibe sorgfaltig ab und bringt das sublimirte Jod

sogleich in weithalsige Glaser mit gliisernen Stopseln. Wenn man neue

.MeDgen Jod einfiillt, kann man obne vollstandige Reinigung der Gefasse in

tolgenden Operationen eine grosse Menge Jod im reinsten Zustande dar-

stellen. Die kleinen Mengen Feuchtigkeit, welcbe das Jod enthalt, entweichen

:grosstentheils durch die Papierfuge- Das rohe Jod enthalt auch wohl kleine

Mengen Chlor oder Chlorjod
,
wenn man will. Um dieses Chlor zu binden,

kann man eine kleine Menge Jodkalium feingepulvert iiber das rohe Jod vor

:der Sublimation streuen. Es entwickelt dann das Chlor eine entsprechende

Menge Jod und in dem Sublimat findet sich nicht die kleinste Spur von

Chlor.

Das Jod ist neben dem Chinin und Morphium das bedeutendste Geschenk,

welches die Chemie der Heilkunst in der neueren Zeit gemacht hat. Sein

Gebrauch hat in der letzten Zeit bedeutend zugenommen.
Alles Jod, welches im Handel vorkommt, stammt urspriinglich aus dem

'Meerwasser her, in welchem es in sehr kleiner Menge in Gestalt von loslichen

-Salzen enthalten ist. Die im Meerwasser enthaltene Menge ist so klein, dass

es mit Yortheil daraus nicht dargestellt werden kann. Die Pflanzenwelt des

'Meeres bietet uns aber diesen Stoff in etwas grosserer Menge dar. Viele Ar-

ten von Tangen (Fucus) enthalten in ihrer Asche weit grossere Mengen von
Jodmetallen als in dem Meerwasser enthalten sind. Aus denselben findet

eine fabrikmassige Darstellung des Jodes in den Gegenden statt, welche zur

Gewinnung dieser Pfianzen am geeignetsten sind, namentlich in Irland und
'Schottland. Bedeutende Jodfabriken sind in Glasgow.

Die ans Ufer geworfenen Tange werden herausgezogen
,
getrocknet und

verbrannt, wobei eine zu starke Erbitzung zu vermeiden ist, weil dadurch

Jod verfliichtigt wird, indem Sauerstoff an das Alkalimetall des Jodsalzes tritt.

Da die Asche sehr viele schmelzbare Salze, insbesondere Kochsalz enthalt, so

.
gerath sie ins Schmelzen und fliesst zu grossen Salzklumpen zusammen. Diese

werden zerschlagen und kommen als Kelp oder Yarec in den Handel. Die-

ser Stoff wurde fruher wegen seines kleinen Gehaltes an kohlensaurem Natron,

welcher 2 bis 5 Procente betragt, hergestellt, wird aber jetzt bei der un-

endlich ergiebigeren chemischen Bereitungsweise des kohlensauren Natrons

aus Kochsalz, zu diesem Zweck nicht mehr verwendet. Dagegen ist nun der

fruher ganz iibersehene und erst im Jahre 1811 von Courtois in Paris ent-

deckte ganz kleine Bestandtheil, das Jod, der Hauptbestandtheil geworden,
weshalb der Kelp noch dargestellt wird. Der Kelp ist nicht immer gleich an

Jodgehalt. Die langen Stamme von Fucus palm atus

'

sollen die an Jod reich-

ste Asche liefern. In dem Kelp, welcher das meiste Jod enthalt, ist auch die

grosste Menge Chlorkalium enthalten, und auf diese beiden Educte ist jetzt

die Fabrikation mehr gerichtet, als auf das kohlensaure Natron.

Der Kelp wird zu seiner ferneren Bearbeitung in kleine Stiicke zerschla-

gen und diese mit kaltem Wasser ausgezogen. Die leieht loslichen Jodme-
talle sind in dieser Lauge enthalten. Dieselbe wird in ofienen Schalen ver-

dampft, wodurch sich diejenigen Salze reichlich ausscheiden, welche in der

grbssten Menge darin enthalten sind, und von denen die Fliissigkeit gesattigt

ist. Die Jodmetalle aber, welche nur in kleiner Menge darin enthalten sind,

concentriren sich, weil dieLosung mit ihnen noch nicht gesattigt ist. Waren
die Jod- und Chlormetalle im umgekehrten Yerhaltnisse darin enthalten, so

wurden sich zuerst Jodmetalle ausscheiden und die Chlormetalle in der Mut-
terlauge sich concentriren. Es scheiden sich demnach aus der Lauge viel

Kochsalz
,

kohlensaures und schwefelsaures Natron aus
,

welche mit einer
dnrchlocherten Schaufel entfernt werden. Man lasst nun die Fliissigkeit in
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cine llache f’fanne ab, in welcher sich beim Abkiiblen eine Kruste von Chlor-
kalium bildet. Man wiederholt diese Arbeit mit der Mutterlauge 80 oft, als
sie nocli etwas von diesen Salzen absetzt. Die stark gefarbte Flussigkeit
welche iibrig bleibt, enthalt Jodsalze mit noch vielen anderen Salzen gemengt.
Man nennt sie die Jodlauge.

Zu dieser Lauge fiigt man allmahlig so viel Schwefelsaure, bis sie stark
sauer ist. Es entweichen dabei Koblensnui’e, Schwefelwasserstoff und Scliwe-
flichtsauregas. Durch die Einwirkung der Kohle auf die schwefelsauren Salze
der Asche waren namlich Schwefelalkalimetalle entstanden, welche durch die
langere Bebandlnng an der Luft zum Theil in unterschwefligsaure Salze uber-
gegangen waren. Aus diesen Salzen setzt sich denn auch Schwefel in Pul-
verform ab. Nachdem die Lauge so einige Tage gestanden hat, wird sie mit
Braunstein erhitzt, um das Jod abzuscheiden. Dies geschieht in einer cylin-

derformigen liegenden bleiernen Retorte
,
welche in einem Sandbade liegt.

Die Anordnung des Apparates ist Fig. 46 zu erkennen. Die Retorte a hat

eine grossere Oeffnung, auf welcher der bleierne Helm mit Thon aufgekittet

wird. Zwei Oeffuungen sind mit bleiernen Stopseln, b und c, verschlossen.

Glaserne Ballons, d, die auf die gezeichnete Weise mit einander verbunden
und lutirt Bind, werden als Condensatoren benutzt. ’Wenn die auf oben be-

schriebene Weise vorbereitete Lauge in der Retorte bis ungefahr 48° R.

(60 C.j erwarmt ist, schuttet man den Braunstein hinein, kittet den Helm auf
und legt die Glasballons vor. Die Joddampfe entwickeln sich sogleich und
gehen in die Ballons iiber, wo sie sich verdichten. Man beobachtet den Pro-
cess, indem man den Stopsel c offnet und nach Bediirfniss Schwefelsaure und
Braunstein nachgiebt. Die Operation muss sehr langsam geleitet werden, da-

mit das Jod mit moglichst wenig Wasserdampfen iibergehe und sich um so

schoner krystallinisch verdichte. Diese langsame Leitung der Operation ist

vorzugsweise beim Arbeiten in grossem Maassstabe moglich. Bei zu starker

Erwiirmung geht auch Chlor uber, welches das Jod zu Chlorjod lost, und
als viel fliichtiger zum Theil auch damit entweicht. Da sich beim Einascheru

aus den stickstoffhaltigen Bestandtheilen der Pflanzen und dem kolilen-

sauren Natron auch etwas Cyanmetalle gebildet haben
,
so entweicht auch zu-

weilen bei der Jodbereitung etwas Jodcyan, welches sich als fliichtiger in

den entferntesten Ballons in Gestalt weisser, biegsamer Nadeln verdichtet.



Jodum. 361

Der Hergang bei dieser Darstellung ist sehr einfach. Durch den Zusatz

der Schwefelsaure zu den gemengten Salzen wird Jodwasserstoff und Chlor-

I wasserstoff in Freiheit gesetzt. Durch den Sauerstoff des Braunsteins gelit zuerst

1 Jodwasserstoff in Jod fiber und entweicht, da. Chlor eine grossere Verwandt-

j

schaft zum Wasserstoff ale Jod hat. Sollte sich aber auch etwas Chlor bilden,

so wirkt dies auf noch unzersetzte Antheile von Jodmetall oder Jodwasserstofl

und treibt das Jod aus, da dieses dem Chlor auch in der Verwandtschaft

zu Alkaliraetallen nachsteht. Entwickelt sich aber noch mehr Chlor, so

entweicht es ebenfalls, welcher Fall moglichst zu vermeiden ist.

Erhitzt man Jodmetalle mit concentrirterer Schwefelsaure, so oxydiren

• sich die jNIetalle auf Kosten des Sauerstolfs eines Theils der Schwefelsaure und

schwefelige Siiure entweicht mit dem Jod. Da diese aber in Beruhrung mit

Wasser und Jod in Schwefelsaure und Jodwasserstoff iibergeht, so ist diese

Method e nicht zu empfehlen.

Eine andere von'Barruel vorgeschlagene Methode (Ann. Pharm. 22, 66)

rbesteht darin, aus der Losung der Jodmetalle durch hineingeleitetes Chlorgas

das Jod zu fallen. Diese Methode hat deswegen keine allgemeine Anwendung
.gefunden, weil das Jod dadurch in einer Salzlosung schwimmend erhalten

wird, von der es nicht leicht befreit werden kann
,
und auch weil das blosse

Trocknen eines fein vertheilten Jods Yerlust durch Verdunstung nachsichzieht.

Das Jod ist im gewohnlichen Zustande ein fester Korper von schwarz-

.grauem, metallglanzendem Ansehen, ahnlich dem Graphit oder Eisenglimmer.

;Es ist weich, zerreiblich und lasst sich leicht pulvern. Diinne Krystallplatt-

chen sind mit rother Farbe durchscheinend; in grosseren Massen ist es un-
durchsichtig. Es schmilzt bei 85,6° R. (107° C.), worauf es beim Erkalten zu

• einer krystallinisch - blatterigen Masse gesteht. Es siedet bei 140 bis 144° R.

(175 bis 180° C.), wobei es sich in einen violetten Dampf verwandelt, der an
kalteren Korpern krystallinisches Jod absetzt. Der gesattigte Dampf ist so tief

.gefarbt, dass eine 4Zoll diclite Schicht das Tageslicht nicht mehr durchlasst. Es
verdampft bei jeder Temperatur und muss deshalb im Keller in wohlver-
ischlossenen Gefassen aus Glas oder Porcellan aufbewahrt werden. Sein specif.

Gewicht ist 4,948 und sein Atomgewicht ist 127, den Wasserstoff als 1 ange-
aommen. Die gewohnlichen Jodmetalle enthalten 1 Atom Jod und 1 Atom
Metall. Es riecht dem Chlor ahnlich und wird vorzugsweise in den Nasen-
hohlen empfunden, wahrend der Geruch des Broms und Chlors bis in die

Bronchien und Lungen heftig empfunden wird. Es schmeckt sehr scharf
rnn herb, lost sich in Wasser zu y70oo auf, wobei es diesem eine braunliche
Farbung ertheilt.

In der Pharmacie wird es zur Tinctur, zum Jodkalium
,
dem Quecksilber-

odid und -jodiir, Eisenjodiir und einigen anderen selteneren Praparaten ver-
wendet. Man hat deshalb seine Reinheit zu priifen. Die Fliichtigkeit des
Jods giebt ein bequemes Mittel an die Hand, jede kleinste Beimengung feuer-
aestandiger Stoffe, wie Graphit, schwarzes Steinpulver und ahnliche zu ent-
lecken. Man schiittet eine kleine Menge auf den Boden eines trocknen Pro-
airrohrchens

,
verstopft dieses lose und erhitzt den Boden gelinde mit einer

apiritusflamme, bis alles Jod verfluchtigt ist. Die kleinste Spur eines Restes
st in dem reinen Glasrohrchen erkennbar. Auch ein Porcellantiegelchen mit

!j ‘nfgesetztem Deckel, welches man auf eine heisse Herdplatte setzt
,
dient

j;

1,erz^ bequem. Die Probe durch Losung in Weingeist ist weit, weniger leicht,
(veil man auswaschen muss, um zu seben, ob nichts auf dem Filtrum iibrig
I jeblieben ist-

Bei vielen pharmaceutischen Arbeiten mit Jod erhalt man kleine Reste
on Mntterlauge

,
welche Jod enthalten. Es ist zweckmassig, solche nicht
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einzeln aufzuarbeilen
,
sondern in einem bestimmten Gefasse zu sammeln und

erst bei etwas grosseren Mengen auf Jod zu Gute zu machen. Am beaten
verfahrt man auch hier nach der obigen Methode. Man iibersattigt die Lauge

i

stark mit Schwefelsaure, so dass diese mindestens hinreicht, die ganze Menge
,

des Jodmetalls zu zersetzen. Dann giebt man eine entsprechende Menge
Braunstein hinzu. Bei so wohlfeilen Stoffen, wie Schwefelsaure und .Braun-

steiu, nimmt man im Zweifel lieber etwas mehr als nothwendig. Das Ge-

menge befindet sich in einer kleinen Retorte mit weitem und kurzem Halse. i

Sie kann von den Ingredienzien zu Dreiviertel gefullt werden. Man legt in

ein Sandbad ein und fiigt einen passenden Kolben an. Die Erwarmung lasse
|

man ziemlick lange dauern. Das Jod sublimirt mit verhaltnissmassig wenigen
Tropfen Wasser in den Kolben. Sollte noch etwas im Halse der Retorte 1

sitzen bleiben
,

so vertreibt man es mit einer daran gehaltenen gliihenden !

Kohle. Das erhaltene Jod kann man ohne weitere Behandlung oder Trock- i

nung zu Jodkalium verwenden.

1st man in der Lage aus sehr verdiinnten Fliissigkeiten Jod zu gewin-
j

nen, so dass die Findampfung grosse Kosten veranlassen wiirde, wie bei Ba-

dern mit Jodkalium
,

so fallt man das Jod mit einer Losung von Kupfer-
|

vitriol. Dabei scbeidet sich Kupferjodiir, Cu2 J, ab und 1 Atom Jod wird frei.

Setzt man etwas Starkekleister hinzu, so erkennt man an der blauen Farbe
das freiwerdende Jod. Jetzt setzt man eine Losung von unterschwefligsaurem

i

Natron zu, bis die blaue Farbe verschwunden ist, und dann so lange Kupfer-

vitriol, bis sie nicht mehr entsteht. In diesem Falle ist alles Jod gefallt, bis

auf die sehr kleine Menge, die als Kupferjodiir in Losung bleibt. Das weiss-

rothliche Pulver scheidet man durch ein Filtrum ab
,
und destillirt es nach

dem Trocknen mit Schwefelsaure und Braunstein, wie oben.

Die Aufsuchung des Jods in kleinen Mengen sowie seine Bestimmung

werden in der analytischen Chemie gelehrt. In neuerer Zeit will man freies •

Jod in der atmospharischen Luft entdeckt haben. Die aufgefuhrten Beweise

schienen nicht biindig genug zu sein
,
und es ist wieder stille von dieser

Angelegenheit geworden, ohne dass sie entschieden bewiesen oder widerlegt

war. Dass Jod unter Umstanden in Pflanzen gefunden wird, kann nur daher

riihren, dass es schon im Boden enthalten war, und das hat keine Schwierig-

keit zu erklaren bei der Art, wie Land und Meer in der Bildung der Erde

ewig wechselten.

Kali aceticum. @fjtgfnure§ Mi.

Terra foliata Tartari. Acetas Tcalicus.

Nimm: Verdlinrite Essigsaure, einhundert Theile . 100
]

Reines saures kohlensaures Kali, achtund-

vierzig Theile . .
'

Trage das satire kohlensaure Kali allmalig in die Essigsaure

ein und setze, nachdem die Fliissigkeit in einem Porcellangefasse :

erwarmt worden ist, noch so viel saures kohlensaures Kali hinzu,

als zur Neutralisation nothwendig ist. Filtrire dann und dampfe

im Dampfbade unter Umriihren bis zur Trockne ab. Die Salz-

masse schtitte man noch warm in ein Glasgefass.
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Es muss ein krystallinisches
,
rein weisses Pulver sein, fast

leutral reagiren, in zwei Theilen Wasser und vier Theilen hochst

•ectificirtem Weingeist sich losen und von metallischen Verunrei-

ngungen ganzlich frei sein.

Es ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Friiher wurde das reine kohlensaure Kali als Weinstein, jetzt das doppelt-

:oblensaure Kali angewendet. Diese Abanderung ist ganz zweckmassig, so-

. vohl in Bezug auf die Reinheit als die Kosten. Das doppelt-kohlensaure

Kali ist diejenige Form des reinen kohlensauren Kalis, die man aus gewohn-

icher Pottascke darstellen kann, ohne des viel theureren Weinsteins beno-

* higt zu sein, und sie vermeidet die ganz nutzlose Zerstorung der Weinsaure.

j )enn an sich ist ja die Schwerloslichkeit des Weinsteins die Ursache, warum

tnan alle anderen Kali- und Natronsalze von demselben entfernen kann. Das

: loppelt- kohlensaure Kali ist nun nicht gerade so schwer loslich
,

als der

Veinstein, allein es ist leicht herzustellen und hat eine grosse Krystallisations-

I

-jaft, wodurch man die Chlormetalle und schwefelsauren Salze ausscheiden

^ann. Die Arbeit geschieht also in der in der Pharmacopoe vorgeschriebenen

Iethode, dass man die Essigsaure erst in die Schale bringt, und dann das

loppelt- kohlensaure Kali allmalig zusetzt. Das Aufbrausen ist sehr lebhaft,

md muss jedesmal abgewartet werden, ehe man neue Mengen hinzufiigt.'

[ Die Pharmacopoe lasst nach dem Auflosen und Sattigen filtriren und dann

1 m Wasserbade zur Trockne eindampfen. Das ist vollkommen genugend,

venn man ganz kieselsaurefreies Kali bicarbonicum hat. Sehr haufig ent-

ialt aber dieses Salz kleine Reste von Kieselsaure, die erst bei der Sattigung

nit Essigsaure und Eindampfen zur Trockne ausgeschieden werden. Man hat

leshalb nach der Eindampfung wenigstens eine Probe mit einer kleinen

Menge zu machen, ob sich dieselbe in destillirtem Wasser klar aufiost und
;nach langerer Ruhe keine Kieselsaure absetzt. Geht diese Probe nach
•Wunsch, so ist das Praparat fertig; scheidet sich aber Kieselsaure aus, so

nuss die ganze Menge in wenig Wasser gelost, einmal filtrirt, und dann noch
-inmal zur Trockne eingedampft werden. Man kann auch ohne Gefahr das

Eindampfen auf einem Kohlenfeuer vornehmen, wenn man nicht das meistens

oereite Dampfbad zur Hand hat. Beim Arbeiten im Kleinen ist die Anwen-
lung von destillirtem concentrirten Essig von etwa 25 bis 26 Proc. Essigsaure-

rgehalt entschieden vorzuziehen. Bei einigermaassen grosserem Umfange der

Arbeit lohnt es der Miihe
,

eine wohlfeilere Essigsaure zu beschaffen. Bei

abrikmassigem Betrieb wird gereinigte Holzsaure und destillirter Schnellessig

mgewendet, dann aber eine trockne Schmelzung vorgenommen, welche in

iiner kupfernen Pfanne unverfanglich geschehen kann.

Die Fallungsmethode durch Bleizucker mittelst kohlensaurem oder schwe-
elsaurem Kali ist mit Recht ganz aufgegeben; denn erstlich hat man immer
m Bleizucker eine bereits destillirte Essigsaure zu bezahlen, und es folgen
Behandlungen mit Schwefelwasserstoffgas, um die Reste von Blei zu entfer-
aen. Das Salz behalt leicht einen unangenehmen Geruch. Man erhalt beim
Auswaschen sehr dunne Fliissigkeiten

,
und das gefallte Bleisalz ist ganz

»erthlo3.

Das essigsaure Kali stellt im reinen Zustande ein blendend weisses beinahe
imorphes Pulver dar. Es muss in sehr wenig Wasser vollkommen loslich sein,
and seine Losung darf durch Schwefelwasserstoffgas nicht im entferntesten
gebraunt oder getrubt werden. Es darf deshslb auch nicht in zinnernen Ge-

I

*assen zur Trockenheit gebracht werden
,

weil es dabei immer etwas Zinn
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lost und die eben bezeichnete Reaction hervorbringt. Ferner diirfen Baryt-
salze damit keinen bedeutenden Niederschlag erzeugen

,
in welchem Falle et

aus gemeiner Pottasche, oder durch die Fallungsmethode mit schwefelsaurern
Kali hergestellt worden ist. Dampft man eine concentrirte Losung des Salzes,

immer weiter ab
,
so scbeidet sich wasserleeres Salz als eine trockne Salzhauti

oben auf ab. Diese Haut erneuert sich so oft, als man sie auf Seite schiebt.!

so dass man in dieser Art die ganze Menge des Salzes allmalig trocken ma-t
chen kann. Das essigsaure Kali zieht das Wasser mit grosser Begierde an

sich. Es lasst sich darum bei niederen Temperaturen gar nicht austrocknen.;

sondern zerfliesst sogar an der Luft zu einer Fliissigkeit und muss aus diesem

Grunde in wohlverschlossenen Flaschen aufbewahrt werden. Im noch heissen)

Zustande muss es eingeffillt werden. Die Halse der Flaschen diirfen nicht

zu enge sein, weil das Salz durch Klumpern die Oeffnungen verengert und
nun das Aus- und Einffillen sehr miihsam wird.

Das essigsaure Kali lasst sich ohne Zersetzung schmelzen, wobei es zu

einer oligen dunklen Fliissigkeit fiiesst, die nach dem Erstarren sich ausdehnt,

asbestartig krystallisirt und die oben fiber erstarrte Decke des Salzes mehr-

mal eruptionsartig durchbricht.

Das essigsaure Kali besteht aus 1 Atom Kali (47,2) und 1 Atom wasser-

leerer Essigsaure (C4 H3 03 = 51), hat also das Atoingewicht 98,2.

Es ist schon lange Zeit bekannt. Raimund Lullius hatte es aus Essig

und Holzasche dargestellt
,
aber seine Mischung nicht erkannt

,
so wie es

fiberhaupt ofter den alten Laboranten begegnete, ohne dass sie es festhielten.

Kali aceticum sohitum. (gfjtgfaure ^alilftfung.

Liquor Kali acetic i. Liquor Terrae foliatae Tartari. Liquor

Acetatis ltalici.

Nimm: VerdUnnte Essigsaure, einhundert Theile . 100

Saures kohlensaures Kali, achtundvierzig

Theile 48

Trage das saure kohlensaure Kali allmalig in die Essigsaure

ein und setze, nachdem die Fliissigkeit erwarmt worden und die

freie Kohlensaure entfernt ist, noch so viel reines saures kohlen-

saures Kali hinzu
,

als zur Neutralisation nothwendig ist. Die

Fliissigkeit wird dann filtrirt und soviel destillirtes Wasser

hinzugesetzt, dass das Gewicht des Ganzen einhundert und zwei-

undvierzig Theile betragt.

Sie muss klar und farblos sein und ein specif. Gewicht von

1,176 bis 1,180 besitzen. Sie enthalt 33,3 Procent essigsaures

Kali.

Starke und Bereitung wie frfiher. Das Eindampfen wird erspart. Hat

man reines essigsaures Kali, so kann man auch einen Theil in zwei lkeilen

destillirtem Wasser losen, um nach der Filtration eine absolut ricktige Lo-

sung zu erhalten.

In der Vorschrift der Pharmacopoo ist das specifische Gewicht die letzte
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Kali arsenicosum solutum. 365

-istanz zur Entscheidung
,
allein das Hervorbringen ernes bestimmten specifi-

‘hen Gewichtes ist nicbt so leiclit als das Bestimmen eines unbekannten.

Kali arsenicosum solutum

.

Slrfcniflfaure ^alilofung.

Solutio arsenicalis. Solutio Fowleri.

Nimm: Arsenige Saure in Stiickchen 1

Keines kohlensaures Kali, von jedem einen

Theil 1

Destillirtes Wasser, sechszig Theile . . . . 60

Sckutte die arsenige Saure, nachdem sie sorgfaltig zerrieben

it, und das kohlensaure Kali in einen Kolben, giesse das destil-

rte Wasser darauf und koche so lange, bis die arsenige Saure

Dllkommen gelost ist. Wenn die Losung erkaltet und filtrirt

t, so wird so viel destillirtes Wasser hinzugesetzt, dass das

ewicbt des Ganzen neunzig Theile betragt.

Sie muss sehr vorsicbtig aufbewahrt und nacb den Gesetzen

dispensirt werden.

Anmerkung. Neunzig Theile der arsenigsauren Kalilosung enthalten

men Theil arsenige Saure.

Starke und Bereitung wie friiher, nur ist der Zusatz von Spiritus Ange-

cae compositus weggelassen worden. Bei der Bereitung ist zu bemerken,
ass man nickt den Arsenik in ganzen Stiicken abwagen und dann abreiben

>11, sondern dass man die arsenige Saure erst abreibt und dann wagt. Es
t unmoglich, kleine Mengen arseniger Saure ohne Yerlust aus einem Morser
rrauszunehmen

,
und dieser Verlust fallt auf das Praparat. Die Vorschrift

3ht von der Ansicht aus, dass arsenige Saure in ganzen Stiicken notkwendig
dn sein rniisse. Auf S. 14 dieses Commentar ist die Unhaltbarkeit dieser

:msicht nachgewiesen worden Es giebt dichte arsenige Saure, welch e Spuren
on Schwefelarsenik enthalt, und diese bewirken durch Ansteckung die Oxy-
ation der reinen arsenigen Saure. Ich verweise demnach auf die S. 14 und
> gegebenen Andeutungen, dass man, um eine haltbare Solutio arsenicalis

i erhalten, chemisch reine, wo moglich umsublimirte arsenige Saure anwen-
en rniisse.

Im Uebrigen ist die Bereitung sehr einfach.

Man bringe die zerriebene und dann gewogene arsenige Saure mit dem
ahlensauren Kali in eine tarirte Kochflasche, bewirke die Losung durch leb-
iftes Kochen

,
und erzeuge dann das Gewicht auf der Wage zum 90fachen

ir arsenigen Saure. Zur Priifung der Arseniklosung bedient man sich am
;sten einer verdiinriten Auflosung von Hollenstein, damit die Losung neutral
i- Ist der Niederschlag hellgelb, so ist alles richtig, ist er aber braunlich
*th

,
so ist die Losung verdorben und wegzuwerfen. Sie kann in keiner

;eise wieder hergestellt werden, was auch bei der Werthlosigkeit der Stoffe
mz ohne Belang ware.

I

Nach der preussischen, hannoverschen, liessischen und sachsischen Pliar-
acopoe ist 1 Gran Arsenik in 90 Gran Fliissigkeit enthalten, nach der lon-
jner und schwedischen in 96 Gran, nach der baierischen, franzdsischen und7
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finnlandischen in 100 Gran, nach der amerikanischen
,

hamburgischen undi
schleswig -kolsteinischen Pharmacopoe in 120 Gran. Wegen der energischenl
Wirkung des Mittels ist es gut, auck die kleinsten Abweichungen zu ’kennen

Kali bicarbonicuin purum.

Oiciiteg boppelt*fol)(enfciure6 $ali.

Bicarbonas Icalicus. Hydro - Kali carbonicum.

Es muss sich obne Riickstand in vier Tbeilen kaltem Was-i

ser Ibsen unci darf nur eine Spur Chlorkalium enthalten.

Dieses Praparat ist neu aufgenommen, und gewiss mit dem Beifall aller

Pharmaceuten
,
denn es stellt ein leickt kerzustellendes, sehr reines, koklen-

saures Kali dar, aus dem das einfach - saure Salz bereitet werden soil. Die

Bereitung geschiebt vortheilbaft nur im Grossen unter Anwendung aller

Hulfsmittel, welche die Wissenschaft darbietet.

Als kolilensaures Kalisalz nimmt man natiirlicb eine moglichst reine Pott-

asche, die durcb Auszieben, Eindampfen und Abscbeiden der grossten Menge
scbwefelsauren Kalis nocb ferner gereinigt werden kann, und in neuerer Zeit

wird man sich aucb des kohlensauren Kalis bedienen konnen, welches aus

dem Stassfurtber Abraumsalz liergestellt wird, und welches gerade frei von

Kieselsaure ist. Eine geSattigte Losung von einfach-koblensaurem Kali nimmt
die Kohlensaure sehr langsam auf, und wenn man in dieser Art operiren

wollte, so miisste die Entwickelung der Kohlensaure ausserst langsam sein,

die Oberflache der Losung sehr gross und der leere Raum liber der Losung

ebenfalls sehr gross sein. Um die Oberflache der neutralen Losung zu er-

weitern, nimmt man porose Korper, die man mit der Pottaschenlosuug trankt

und leitet das kohlensaure Gas hindurch. Als solche porose Korper kann

man Bimssteinstucke oder lockere Koaks nehmen
,
welche mit einer ganz

concentrirten Losung des kohlensauren Kalis getrankt werden. Die Entwicke-

lung der Kohlensaure muss von der Absorption abhangig sein, und dazu dient

am besten ein nach dem System der Wasserstoffziindlampen eingerichteter

Apparat, wie er in Fig. 47 dargestellt ist.

Der kohlensaure Kalk, Marmor, ist in einem Glase mit abgesprengtem

Boden auf einer durchlocherten Metallscheibe enthalten
,

oder in einem

Blumentopfe, welcker auf einem beliebigen Fusse steht. Die entwickelnde

Saure ist rohe Salzsaure, mit der Halfte Wasser verdiinnt.

Das kohlensaure Gas wird durch ein Glas geleitet, welches eine Losung

von doppelt-kohlensaurem Kali oder Natron enthalt. Es wird dadurch der

dem Gase anhaftende Geruch nach Salzsaure oder schwefliger Saure zuruck-

gehalten. In einem andern Gefiisse ist der mit der Losung des einfack-

kohlensauren Kalis getrankte Korper enthalten. Dieses Gefass muss so weit

sein
,
dass man mit der Hand hineinreichen kann

,
um die ziemlich fest-

backende Masse herauszunekmen. Zugleich muss sich aber auch dieses Ge-

fass luftdicht verschliessen lassen
,
damit die hineintretende Kohlensaure nur

absorbirt werden, aber nicht entweichen konne. Durch den Hahn d am

Entwicklungsgefass kann man die Kohlensaure ausstrdmen lassen; sie geht

erst durch das Waschgefass c und die Rohre / in das Absorptionsgefass G.

Nachdem der Deckel fest aufgesetzt ist, lasst man noch die kleine Oefi'nung
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in der Mitte offen
,
um die Luft entweichen zu lassen

,
dann lasst man einen

. starken Strom Kohlensaure eintreten
,
und verscldiesst zuletzt die kleine Oeff-

Fig. 47.

Selbatrogulirte KohlensStureentwickelung und Versohluckung.

nung durch einen Wachspfropf. Yon nun an findet die Entwickelung des

Gases nur in dem Verhaltnisse Statt, als die Versohluckung geschiebt. Die

Masse erwarmt sich ziemlich stark und die Sattigung geschiebt in verhaltniss-

massig kurzer Zeit. Wenn zuletzt bei geoffnetem Hahn die Salzsaure von
dem Marmor zuriicktritt, so ist alles koblensaure Kali gesattigt. In der An-
ordnung des Absorptionsgefasses kann man keine bestimmt feste Vorscbrift

geben, und es bleibt jedem uberlassen, sich aus zur Hand befindlichen Stucken
den Apparat zusammenzusetzen. Die Zeicbnung deutet nur eine Form an,

die auch im Kleinen leicbt ausfuhrbar ist.

Es folgt nun die Ausziehung des Salzes und Krystallisation.

Zu diesem Zwecke darf man nicht mebr Wasser anwenden, als um eine
gesattigte Losung zu erhalten und keine liohere Temperatur, als dass eben
noch keine Kohlensaure sich losreisst. Die erste Bedingung erreicbt man
dadurcb, dass man erst eine unzulangliche Menge Wasser anwendet, und die
letzten Fliissigkeiten fiir neue Mengen der auszuziehenden Masse verwendet.
Die Fliissigkeiten werden im Dampfbade unter Umriihren bis auf 60 bis 70°

C. erwarmt und dann durch dichtes Leinen colirt. Nach dem Krystallisiren

erwarmt man die Fliissigkeit mit neuen Mengen und wiederbolt dies so oft

als notbwendig. Die Krystalle werden auf Trichtern zum Ablaufen der
Fliissigkeit gesammelt

,
oder noch besser centrifugalisirt, dann an der Luft

ohne alle Anwendung von Warme getrocknet. Wenn man ohne umzuruhren
aufldst, so erhitzen sich am Boden Theile des Salzes bis zum Lostrennen von
Kohlensaure

,
und Blasen steigen auf. Die ganze Darstellung ist um so ergie-

biger, je reiner das aDgewendete einfach - kohlensaure Kali war. Hat man
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gereinigte Pottasche angewendet, so wird die Fliissigkeit beim Auflosen des
Gemenges milchweiss von ausgeschiedener Kiesclsaure.

Die Sattigung einer concentrirten Losung von kohlensaurem Kali in
Glasgefassen ist darum nicht anzurathen

,
weil man die fest krystallisirenden

Massen nicht ohne Schaden fur das Gefass herausnehmen kann. Unter alien
Umstanden muss das Gefass, worin die Sattigung geschieht

,
so weit sein.

dass man mit dem Arm hineingreifen kann, urn die Salzkrusten herauszu-
nehmen.

Das doppelt-koblensaure Kali krystallisirt in geraden rhombischen Saulen.
Es schmeckt salzig, schwach alkalisch, doch nicht caustisch, und reagirt

schwach alkalisch. Es besteht aus 1 Atom Kali (47,2), 2 Atomen Kohlensaure

(44) und 1 Atom Wasser (9), hat also das Atomgewicht 100,2.

Die trocknen Krystalle sind luftbestandig, verlieren durch Erliitzen 1 Atom
Kohlensaure und 1 Atom Wasser oder 31 Procent von ihrem Gewicht. Die
Verunreinigungen konnen sein schwefelsaures Kali, nach der Sattigung mit
Salzsaure durch Chlorbaryum zu entdecken, und Chlorkalium, nach Sattigung
mit Salpetersaure durch Silbersalpeter zu entdecken.

Die Pharmacopoe gestattet in anzuerkennender Weise eine kleine Bei-

mischung von Chlor, die auch in der That nicht schadet, und sehr schwer
ganz herauszu8chaffen ist.

Kali bitartaricum crudum. 9fof)er SBeinftefn.

Tartarus crudus. Bitartras Tcalicus cum Aqua crudus.

9fol)e3 faurey tveinfauveS Ai a l i

.

Der Weinstein ist ein Product der Traube. Er ist schon im Moste ent-

halten, wird aber darin wegen des Zuckergehaltes wenig bemerkt. Uebrigens

stammt der sauerliche Geschmack der Trauben, des Mostes und Weines weni-

ger von dem Weinstein ab, als von freien Sauren
,
worunter Weinsteinsaure

und Aepfelsaure zu zahlen sind. Eine kalt gesattigte Weinsteinlosung reagirt

nicht i/
4 so stark, als guter natiirlicher Most.

Man unterscheidet weissen und rothen Weinstein, je nachdem er aus

weissem oder rothem Weine gewonnen worden ist. Der robe Weinstein

findet in der Pharmacopoe keine Verwendung, und es leuchtet kaum ein,

weswegen er aufgenommen ist.

Kali bitartaricum purum.

9?cineo fnurcg nieiiifatircS ^nlt.

Tartarus depuratus. Hydro -Kali tartaricum. Bitartras tcalicus

cum Aqua depuratus. Cremor Tartari, ©emitigter SBeinftetn.

Ein weisses krystallinisches Pulver, welches keinen wein-

sauren Kalk und kein weinsaures Eisenoxyd entlialten darf und

sick in einhundert und siebenzig Theilen kaltem und in achtzehn

Theilen kochendem Wasser lost.
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Zum Gebrauch fur die Receptur muss es durcli ein feines Sieb ge-

schlagen werden.

Die Pharmacopoe hat den sogenannten kalkfreien Weinstein jetzt allein

j
noch zum pharmaceutischen Gebrauche beibehalten

,
wodurch das Synonym

Tartarus depuratns eigentlich unrichtig geworden ist, da es das Pulver der

alten Crystalli Tartari bedeutet. Die vorige Pharmacopoe hatte die Reini-

.gung dem Apotheker iibertragen
;
die vorliegende uberlasst sie den chemischen

Fabriken, was auch als zweckmassig erscheint, da diese Reinigung nur im

Grossen vortheilhaft vorgenomn.en werden kann. In der vorigen Pharmacopoe

war die Reinigung durch Behandlung mit roher Salzsaure vorgeschrieben

worden; es diirfte jedoch bei dem niedrigen Preise der Salzsaure nur die

reine Salzsaure anzuwenden sein, weil man in der rohen Salzsaui’e eineVerun-

reinigung, Eisenoxyd, immer hinzubringt, welche die vorliegende Ausgabe

ausgeschlossen haben will. Der rohe und auch der im Handel vorkommende

'Weinstein enthalten ansehnliche Mengen weinsaureu Kalkes.

Schnitzer*) hat iiber den rohen Weinstein eine umfassende Untersuchung

angestellt. Aus seinen Yersuchen geht hervor, dass der mittlere Gehalt an

weinsaurem Kalk 5 bis 10 Procent betragt, dass aber auch Weinsteinsorteu

mit 30, selbst mit 45 Proc. weinsaurem Kalk vorkommen. Schon friiher hatte

'Scheurer-Kestner **) denselben Gegenstand
,

aber weniger umfangreich,

behandeltund auch Weinsteine gefunden, welche keine Spur weinsauren Kalkes

fsnthielten. Der Gehalt an reinem Weinstein im rohen wird am besten durch

Titriren mit Normalkali in bekannter Weise bestimmt, weil der weinsaure

Kalk neutral ist, und nicht auf Normalkali wirkt. Der Gehalt an weinsaurem

•Kalk wird am besten in der Art bestimmt, dass man den gewogenen Wein-
stein mit Wasser erhitzt und Salzsaure tropfenweise bis zur Losung aller

xrystallinischen Massen zusetzt. Man filtrirt heiss und wascht aus
,
setzt dem

i ’'iltrate Kleesaure im Ueberschuss
,
und zuletzt Ammoniak zu

,
wodurch aller

Kalk als kleesaurer Kalk herausfallt, und durch Gluhen als kohlensaurer Kalk
oestimmt wird. Die Methode von Bres cius ***), den Weinstein zu calciniren

and die kohlensauren Salze zu titriren, ist umstandlicher und weniger sicher.

Gcheurer-Kestner lost den Weinstein in Wasser und Salzsaure, filtrirt und
allt kochend mit einem Ueberschusse von kohlensaurem Natron, wodurch

• :ohlensaurer Kalk erhalten werden soil. Dieser muss aber auch ausgewaschen
md titrirt, oder gegluht und gewmgen werden. Nach dieser Methode kann
nan den ganzen Verlauf der Reinigungsarbeiten verfolgen und beurtheilen.

lie Thatsachen
,
worauf sich die Reinigung des Weinsteins von seinem Kalk-

:ehalte griindet, sind folgende.

Reiner Weinstein lost sich in Salzsaure in grosser Menge auf. Setzt

I

nan etwas Ammoniak zu, um nur die Salzsaure abzustumpfen, so fallt der

Weinstein gros -krystallinisch nieder. Besonders wird diese Erscheinung
lurch Schutteln begiinstigt. Geriebene Stellen des Glases beschlagen so dick

nit Weinsteinkrystallen, dass diese durch ihre Schwere
,
wie diinne Stabchen

msammenhangend
,
von den Wanden abfallen. Wenn die Fliissigkeit wegen

'erdiinnung die Erscheinung nicht sogleich zeigt, so wird sie durch Hinein-

treuen einiger Staubchen Weinstein augenblickiich hervorgerufen.

1 Unze officinelle reine Salzsaure von 1,115 specif. Gewicht loste bei

*) Dingler’s polyt. Journ. Bd. 1G9, S. 301. **) Dingler’s polyt. Journ.
Id. 162, S. 128. ***) Polytechn. Centralblatt I860, S. 1489.

Mohr, Common tar. 24
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mittlerer Temperatur 55 Gran reinen Weinstein auf, und es land dabei eine

Abkiihlung von iy
2°R. statt. In einem Kolbcken zum Kochen erhitzt, loste

sicli 1 Unze, 1 Drachme und 21 Gran Weinstein auf, und die entweicjienden

Wasserdampfe enthielten keine Salzsaure, indem sie auf einer mit Silberlo-

sung bestrichenen Glasplatte keine Spur einer Triibung erzeugten. Die Salz-

saure war also in der Losung gebunden, und folglick der Weinstein zersetzt

worden.

1 Unze rohe rauckende Salzsaure loste scbeinbar nicht so viel Weinstein

auf, als die verdiinntere officinelle
,
indem die Fliissigkeit sehr bald triibe

wurde. Allein diese Ansicht berulite auf einer Tauschung
,
indem das trfib-

macbende Salz Chlorkalium war, welches in der starken Saure nicht gelost

bleiben konnte. Goss man die Fliissigkeit ab, und trdpfelte den Niederschlag

in destillirtes Wasser, so verschwand er im Augenblick, was Weinstein nicht

gethan haben wurde. Es liess sich deshalb nicht genau bestimmen, bei wel-

chem Zusatz in der Kalte die Loslichkeit in der starken Salzsaure auf bore,

da man Chlorkalium und Weinstein in einer Fliissigkeit scliwebend nicht un-

terscheiden kann.

Beim Erwarmen klarte sich die Fliissigkeit wieder auf, und beim Zusatz

von iy2 Unzen und 2 Scrupel blieb sie erst im Sieden triib. Die heisse con-

centrirte Salzsaure lost also mehr als ihr anderthalbfaches Gewicht von

Weinstein.

Die concentrirte Fliissigkeit ist dicklich von Consistenz und schmeckt

ziemlich rein nach Weinsteinsaure.

Nachdem diese Fliissigkeit 24 Stunden gestanden hatte, war eine feste

Kruste eines Salzes herauskrystallisirt. Dasselbe bestand aus Weinstein und
Chlorkalium. Ein Theil des Salzes loste sich mit der grossten Leichtigkeit

in kaltem destillirten Wasser
,
und gab mit Silber und Quecksilberoxydullo-

sung die bekannten Niederscklage sehr reichlich. Der Rest verbrannte im

Tiegel mit Weinsteingeruch und hinterliess eine Kohle, welche kohlensaures

Kali enthielt. Die Fliissigkeit, etwas eingeengt, setzte nockmals Krystalle

ab, welche fast ganz aus Chlorkalium bestanden. Die abgegossene Fliissig-

keit entwickelte beim Kochen reichlich salzsaure Dampfe, ging beim Ver-

kochen der Salzsaure in dinen zahfliissigen Zustand fiber und erstarrte beim

Ei'kalten.

Der Vorgang der ganzen Erscheinung ist also folgender: Wenn Wein-

stein mit Salzsaure erhitzt wird, so wird derselbe zersetzt, die Salzsaure bil-

det Chlorkalium und wird fixirt, und die Weinsteinsaure ist ausgeschieden.

Beim Erkalten geht aber zum grossen Theil die umgekehrte Zersetzung vor

sich, es entsteht wieder Weinstein und Salzsaure befindet sich im freien Zu-

stande in der fiberstehenden Fliissigkeit. Es krystallisirt Weinstein und Chlor-

kalium heraus. Eine dem Chloi'kalium entsprechende Menge freier Weinstein-

saure findet sich in der Losung neben der Salzsaure, und bewirkt beim Ein-

kocken das Zakwerden und Erstarren.
Der reine weinsaure Kalk zeigt folgendes Yerhalten. Bei gewoknlicher

Temperatur mit destillirtem Wasser geschfittelt, giebt er eine Fliissigkeit, in

welcher kleesaures Ammoniak im Anfang keinen, nach einigen Minuten aber

einen geringen Niederschlag erzeugt. Durch Kochen mit destillirtem Wasser

wird eine Fliissigkeit erhalten, welche mit kleesaurem Ammoniak sogleicb

einen starken flittrigen
,
mit Bleizucker einen starken weissen Niederschlag

erzeugt. Beide sind in verdfinnter Salpetersaure leicht loslich.

Um die Loslichkeit des weinsauren Kalkes in reinem Wasser zu bestim-

men, wurde destillirtes Wasser bei gewohnlicher Temperatur von 12° R. mit

einem Ueberschuss von weinsaurem Kalk geschfittelt.
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144,109 Grammen der filtrirten Losung mit kleesaurem Kali gefiillt, aus-

gewasclien und zu kohlensaurem Kalke gegliiht, gaben 0,009 Grm. gegliihten

kohlensauren Kalk. Diese auf weinsauren Kalk (T -j- 2 CaO -f- 8 Aq.) be-

rechnet, geben 0,023 Grm. weinsauren Kalk. Danack ist 1 Theil weinsaurer

Kalk in 6265 Theilen Wasser gelost. Yon einer im Sieden gesaftigten Losung

von weinsaurem Kalk hinterliessen 104,175 Grammen 0,397 trocknes Salz.

Hiernack war 1 Theil Salz gelost in 352 Theilen siedenden Wassers. Der aus

der siedenden Losung herauskrystallisirende weinsaure Kalk ist vollkommen

krystallinisch.

In nentralen weinsauren Salzen
,
Kali tartaricum und Tartarus natro-

natus ist der weinsaure Kalk weit weniger loslich als in reinem Wasser, da-

gegen befordert die geringste Menge freier Saure eine bedeutende Loslich-

keit des weinsauren Kalkes. Selbst das doppelt.- weinsaure Kali, der Wein-

stein, wirkt losend darauf.

Wenn man gemeinen kalkhaltigen Weinstein mit Wasser zum Kochen
' erhitzt, so lost er sich bei genugender Wassermenge vollkommen auf. Diese

1 Losung giebt mit kleesaurem Ammoniak sogleich einen starken Niederschlag

von kleesaurem Kalk. Setzt man einige Tropfen Salzsaure liinzu, so scheidet

sich viel krystallinischer Weinstein aus. Die iiberstebende Fliissigkeit giebt

mit Ammoniak keinen Niederschlag, wohl aber einen selir reichlichen mit

kleesaurem Ammoniak.
Die Reinigung des Weinsteins von Kalk durch Salzsaure beruht also auf

folgenden Momenten: Der Weinstein lost sich- als Ganzes in freier Salzsaure

: mittelst Erwarmen auf, wobeLfreie Weinsteinsaure und Chlorkalium entstehen.

: Durch Verdiinnen mit Wasser und theilweise Sattigung der freien Salzsaure

mit kohlensaurem Natron regenerirt sich der Weinstein und fallt nieder,

der weinsaure Kalk aber bleibt in der freien Salzsaure gelost. Die Zugute-
machung dieser Flussigkeiten kann nur im Grossen geschehen.

Die folgende Operationsreihe fiikrt zu einer vollstandigen Ausnutzung des

Weinsteins.

1. Man sattige Weinstein mit kohlensaurem Kali, wobei ein Theil wein-

-saurer Kalk sogleich niederfallt und Kali tartaricum in Losung bleibt. Die

IHalfte dieser Losung falle man mit essigsaurem Kalk, wodurch weinsaurer

Kalk als Niederschlag und Kali aceticum im Filtrat erhalten wird. Letzteres

mache man durch Schmelzen, Wiederauflosen und Eindampfen fertig. So
gewinnt man das zugesetzte kohlensaure Kali als Kali aceticum wieder.

2. Den in 1. gewonnenen weinsauren Kalk zersetze man mit Schwefel-

saure, und mit der ausgeschiedenen Weinsaure falle man die zweite Halfte

des Kali tartaricum zu Weinstein; oder in kurzerer Darstellung:

1. Weinstein -j- Kali carbon. = 2 At. Kali tartaricum.

2. 1 At. Kali tartar. -(- 1 At. essigsauren Kalk = 1 At. weinsauren Kalk
-j- Kali aceticum.

3. Weinsaurer Kalk -(- S03 = Gyps -f- Weinsaure.
4. Weinsaure -(- 1 At. Kali tartar. = reg. Weinstein.

Verloren geht bei dieser Operation nur die Schwefelsaure, welche in clem
Gypse steckt und auf 1 At. Weinstein ein Atom, oder etwas mehr als ]

/4 des
Gewichtes betragt. Die Halfte des Kaligehaltes des Weinsteins und des zu-

\
gesetzten Kali carbonicum steckt in Kali aceticum

,
welches einen holien

Werth hat, die andere Halite in dem regenerirten Weinstein.
Die Bildung von Tartarus natronatus und Kali tartaricum ist nach den

obigen V'ersuchen schon an sich geeignet, die Ausscheidung des weinsauren
Kalkes zu bewirken. In der That triibt sich auch die kochende P’liissigkeit
halcl und setzt einen bedeutendon Absatz weinsauren Kalkes ab. Nach dem
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Erkalten setzt sich noch mehr ab. Ich habe die Darstellung des Tartarus

natronatus aus gereinigtem Weinstein vorgenommen, und das erstemal dabei

ganz triibe Krystalle bekommen. Dies riihrte jedoch von der zu grossen

Concentration der Lauge her. Aus einer verdiinnten Losung wurden die

Krystalle auch ganz klar erhalten. Dagegen habe ich aus einer rohen Lauge,

die von ungereinigtem Weinstein bereitet war, aus dem ersten Anschuss ganz

klare Krystalle erhalten, weil die Flussigkeit nicht zu concentrirt war. Wein-

saurer Kalk hatte sich als Pulver ausgeschieden und dass auf den ganz klaren

Krystallen. Die Krystalle wurden auf einen Porcellantrichter gebracht und

unter einen starken Wasserstrahl gehalten. Der weinsaure Kalk spiilte sich

als milchige Flussigkeit von denselben ab, und die Krystalle blieben ganz

rein und klar zuriick. Es unterliegt keiner Frage, dass man mit kalkfreiem

Weinstein sehr schonen Tartarus natronatus darstellen konne. Yon prakti-

scher Seite ist nur die Frage zu stellen, ob man ihn leichter, schneller und

in gleicher Menge ausbringe. Die Auslaugung des Weinsteins, wobei y]0 des-

selben aufgelost und in einer Flussigkeit erhalten wird
,

die man erst auf

Umwegen wieder verwerthen kann, vermehrt offenbar die Arbeit und die

Kosten, im Yergleich zu einer blossen Sedimentation und Abspritzung der

Krystalle. Da der weinsaure Kalk lange Zeit aus einer Flussigkeit krystalli-

sirt, so ist es zweckmassig, die gekochte Flussigkeit mehrere Wochen lang

zum Absetzen hinzustellen, dann abzugiessen, und nicht zu stark zur Krystal-

lisation einzudampfen
,

die klarsten Krystalle entstehen immer zuletzt aus

einer der freiwilligen Verdunstung uberlassenen Mutterlauge. Triibe Krystalle

von Tartarus natronatus enthalten nicht immar weinsauren Kalk. Das Auf-

losen derselben in kaltem Wasser veranlasst eine iiberflussige verliingerte

Eindampfung. Die Rohlauge muss immer etwas freies kohlensaures Natron

enthalten, damit kein freier Weinstein vorhanden sei, weil dieser sonst her-

auskrystallisirt und die Krystalle wirklich triibe macht.

Die Mutterlaugen von Tartarus natronatus
,
boraxatus, und Kali tartaricum

kann man auf verschiedene Weise zu Gute machen. Versetzt man sie mit

einer passenden Menge roher Salzsaure, so fallt Weinstein nieder, den man
zu spateren Operationen hinzufiigen kann. Auch kann man nach einer Neu-

tralisirung mit roher Salzsaure Chlorcalcium zersetzen und weinsauren Kalk

fallen. Diesen sammelt man mit den Absatzen aus der Hauptlauge an, bis

man 8 bis 10 Pfund zusammen hat. Man zersetzt ihn mit Schwefelsaure

und stellt mit der rohen weinsauren Losung weinsaures Natron dar, welches

hier und dort angewendet wird. Wo dies nicht gescbieht, zieht man die

erste Methode vor.

Die salzsauren Waschfliissigkeiten kann man durch Versetzen mit Kalk-

milch bis zur schwach alkalischen Reaction ebenfalls zu weinsaurem Kalk

benutzen.

Die Reinigung des Weinsteins von seinem Gehalte an Kalksalz ist zuerst

von A. Stiirenburg*) empfohlen worden.

Auf eine andere Verunreinigung des Weinsteins durch Kupfer ist zuerst

von Konig**) aufmerksam gemacht worden. Zuweilen kann man diese Ver-

unreiniguug durch den blossen Augenschein wahrnehmen, indem nicht nur

die ganzen Krystalle einen griinlichen Schimmer zeigen, sondern sogar inten-

siv blaue Partikelchen von weinsaurem Kupferoxydkali darin zu erkennen

sind. Wenn man diesen fremden Korper erkannt hat, so ist zwar die An-

*) Arcbiv der Pharm. 14, 283. **) Archiv der Pharm. 51, 31.
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wendung dieses Weinsteins zu den officinellen weinsauren Salzen zulassig,

indern man denselben mit den bekannten Mitteln entfernen kann. Zum in-

nerlichen Gebrauck lasst sich aber ein solcher Weinstein nicht verwenden.

Pie vorher beschriebene Entfemung des Kalkes zieht aucb den grossten Theil

Kupfer beraus, aber nicht alles, und es bleibt da nichts iibrig, als den Wein-

stein mit Protest zuruckzuschicken
,
damit die Fabrikanten durch die Dro-

guisten zur Darstellung eines kupferfreien Weinsteins angehalten werden.

Dieses wird um so eher Erfolg haben, als die Verunreinigung gleichsam als

eine unschadliche vorgenommen zu sein scheint, um bei minderer Raffination

die gelbe Farbe zu verdecken und dem Salze die blendende blauliche Weisse

zu geben.

Um den Weinstein auf Kupfer zu priifen, lost man etwas davon in war-

mem verdunntem Ammoniak auf, und lasst Schwefelwasserstoff hineinstrei-

chen. Eine braune Farbung konnte zwar auch vom Eisen herriihren, allein

sie wiirde alsdann bei Zusatz von etwas freier Saure verschwinden. Bei sehr

starker Verunreinigung ist die blosse Befeuchtung der Krystalle mit Ammo-
niak oder Cyaneisenkaliumlosung hinreichend.

(Yergl. Archiv der Pharm. Ganze Folge, Bd. 132, S. 91.)

Kali carbonicum crudum. Sioljed Fo$lenfaure3 -ftnlt.

Cineres clavellati. Ccirboncis kalicus crudus. Oiofyc ^Pottafc^e.

Es darf nur die beste Pottasche, welche im Handel vorkommt,

verwendet werden.

Die unorganische Natur bietet kein Material dar, aus welchem unmittel-

bar kohlensaures Kali gewonnen werden konnte. Das Kali ist auf der Erde
in grosser Menge als Silicat in den feldspathartigen Gesteinen enthalten und
in kleinerer Menge als Chlorkalium im Meerwasser. Aus den Silicaten wird

es durch die Pflanzen aufgenommen
,
und ist zwar nicht als kohlensaures

Kali in denselben enthalten
,
jedoch in einer Verbindung mit organischen

Stoffen, aus denen durch Calcination kohlensaures Kali entsteht. Man hat

zwar auch versucht
,

das Kali aus dem Feldspathe durch Gliihen mit Kalk
abzuscheiden

,
jedoch ein praktisch ausfuhrbares Verfahren noch nicht ermit-

telt. Die Zerkleinerung des Feldspathes, die Gliihung, Auslaugung bieten so

viele Hindernisse dar, dass man auf diese Quelle verzichtete. Spater hat man
aus der Mutterlauge des Meerwassers grosse Mengen Kalisalze dargestellt

und zwar Chlorkalium, aus welchem durch den L eblanc’schen Sodaprocess
auch kohlensaures Kali dargestellt werden konnte. In neuester Zeit hat sich

in dem Abraumsalz des Stassfurter Steinsalzes eine ungemein ergiebige Quelle
fur Kalisalze aufgethan

,
aus welcher es in alien Verbindungen hergestellt

wird. Eine grosse Anzahl von Fabriken bearbeiten dieses Abraumsalz auf
Kali and stellen sowohl die reinsten Praparate als auch unreine Kalisalze als

Dungemittel selbst fur den Ackerbau dar. Es unterliegt keinem Zweifel, dass

diese neue Quelle der Pflanzenpottasche eine grosse Concurrenz machen wird,
und dass man in einer spateren Auflage der Pharmacopoe ein reineres Stass-

furter Kali an Stelle der beaten Pottasche als Kalimaterial aufnchmen wird.

Das Abraumsalz des Stassfurter Salzstockes ist die eingetrocknete Mutter-
lauge eines durch Erdeinsenkung abgefangenen Meeres. Es finden sich dort
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alle Bestandtheile des Meerwassers, der Gyps, das Kochsalz, das Chlorkalium,
das Chlormagnium, und auch in der richtigen Ordnung der Ablagerung. Als
sich das Kochsalz wegen seiner grosseren Menge schon abschied, blieb das
Chlorkalium noch gelost, und schied sich hoher mit Kochsalz vermiscKt ab,

und zuletzt trocknete der Carnallit
,
aus Chlorkalium und Chlormagnium be-

stehend, aus und liegt zu oberst. Es ist allerdings nicht ersichtlich
,
wie in

einem Lande, wo jetzt der Carnallit an der Luft zerfliesst, er zu jener Zeit

sein Wasser abgeben konnte; aber sicher ist, dass es so gekommen ist.

Durch die Pharmacopoe sind wir vorlaufig auf die Pottasche aus Pflan-

zen angewiesen.

Die obere Schicht der Erde
,

die sogenannte Dammerde
,

ist durch Zer-

triimmerung und Zerreibung von Felsen entstanden, und enthalt in Gestalt

von feinem Pulver oder kleinen Steinstiickchen das Kali an Kieselsaure ge-

bunden. Durch Yerwitterung, welche Frost, Regen, Sonnenhitze bewirken,

zerfallen die grosseren Stiickchen in Staub, und dieser wird durch Wirkung
von Wasser und Kohlensaure zersetzt. Die loslichen Bestandtheile werden
von den Wurzeln der Pflanzen anfgenommen, und in der Pflanze selbst nie-

dergelegt. Nach der Verbrennung der Pflanzen bleiben diese Bestandtheile

als Aschen zuriick. In welcher Yerbindung sie in der Pflanze, namentlich in

der Holzfaser, euthalten sind, ist nicht genau bekannt.

Die Pflanzen haben je nach ihrer Natur eine specifische Anziehungskraft

fiir einzelne Bestandtheile des Bodens. Einige nehmen mehr Kalisalze, an-

dere Kalltsalze, andere Kieselsaureverbindungen in sich auf. Dass diese Be-

standtheile einen wesentlichen Antheil an dem Wachsthum und Leben der

Pflanzen haben, ist, wenn auch durch unzahlige Thatsachen des Ackerbaues
schon langst bekannt, doch erst durch Liebig deutlich und unumwunden
ausgesprochen und bewiesen worden.

Die Pflanzen unterscheiden sich sowohl durch die Menge der Aschen,

welche sie geben
,

als auch durch die Zusammensetzung derselben. Die

Stamme geben die wenigste Asche, mehr geben die Rinden und Blatter. Ge-

strauche geben mehr als Baume, Ki^auter mehr als Gestrauche, Blatter mehr
als Stengel. Die Buche giebt 0,58, die Eiche 1,2, die Weinrebe 3,4, die ge-

meine Nessel 10,6, die gemeine Distel 4, das Farrenkraut 5 Procent Asche
von der trocknen Pflanzensubstanz. An in Wasser loslichen Bestandtheilen

sind in der Asche der Eiche 15Proc., der Buche 24Proc., der Linde 11 Proc.,

der Birke 16. Proc., der Fichte 14 Proc. enthalten.

Die erste Bearbeitung der Asche auf Pottasche geschieht von eigenen

Fabriken, welche mit Vortheil nur in sehr holzreichen Gegenden, wie Russ-

land, Illyrien, Amerika, angelegt werden konnen. In gutbewohnten Gegen-

den nimmt man nur die Asche, welche durch Verbrennung des Holzes zu an-

deren Zwecken erhalten worden ist. In holzreichen und schwachbewohnten

Gegenden wird auch wohl das Holz eigens um die Asche zu gewinnen ver-

brannt. In alien Fallen wird die Holzasche zuerst mit Wasser ausgelaugt.

Um hier nun wieder starke Fliissigkeiten zu erhalten und weniger Wasser

beim Eindampfen verfluchtigen zu miissen, wird das Wasser successive auf

mehrere Fasser, in denen sich die auszulaugende Asche befindet, aufgegossen.

Der erste Auszug ist gewohnlich so concentrirt, dass er fiir sich allein ein-

gedampft werden kann; der zweite Auszug ist schon etwas diinner und wird

auf das zweite Fass aufgegeben; der dritte Auszug des ersten Fasses ist sehr

diinn, und wird erst auf das zweite, dann von diesem auf das dritte Fass

aufgegossen. Nun wird das erste Fass entleert und mit neuer Asche gefullt>

dann der zweite und dritte Auszug des dritten Fasses und zum letzten Mai

reines Wasser aufgegeben. Die ausgelaugte Holzasche enthalt immer noch
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kohlensaures Kali mit kohlensaurem Kalk zu einem unloslichen Salze verbun-

den, woduroh sicli deren Dungekraft fiir Wiesen erklart. In dieser Art ist

jedes Fass dreimal ausgezogen, und die Losungen sind alle so concentrirt,

wie der erste Auszug aus einem frischen Fasse. Diese Fliissigkeiten werden

nun in gusseisernen oder kupfernen Kesseln eingedampft. Entweder lasst

man hierbei die schwer loslichen Salze, wie das schwefelsaure Kali, heraus-

krystallisiren
,
in welchem Falle die Pottascbe gekaltreicher wird, oder man

i

dampft Alles zusammen ein, wo sie denn procentisch armer an kolilen-

i
saurem Kali wird.

Die ersten Ausziige sind von unverbrannten Holzresten in der Asche,

von den Kiibeln und Fassern immer sehr braun gefarbt. Die erste robe Salz-

masse ist ebenfalls dunkelbraun gefarbt. Diese organischen Farbestoffe wer-

i
den durcb Yerbrennen zerstort. Die erhaltene rohe Pottasche wird in Flamm-
ofen anf einem ebenen Heerde, liber welcben die Flamme schlagt, unter Um-
arbeiten mit einer eisernen Kriicke bis zum Gliihen erhitzt, bis alles Wasser
verjagt und die organiscbe Materie verbrannt ist. In diesem Zustande wird
die Pottasche in den Handel gebracht. Sie fiihrt den Namen gebrannte, cal-

cinirte Pottasche, Cineres clavellati.

Die rohe Pottasche ist sehr ungleich rein. Die meiste enthalt losliche

und unlosliche Bestandtheile. Die loslichen sind kohlensaures Kali, schwefel-

saures Kali, kieselsaures Kali und Chlorkalium; die unloslichen kohlensaurer

Kalk, Asche, Steinchen des Ofens. Einige Pottaschen sind ganz frei von un-

loslichen Bestandtheilen, wie namentlich die illyrische Pottasche, welche eine

schon halb gereinigte Pottasche und besonders zum pharmaceutischen Ge-

brauch sehr nutzbar ist. Die amerikanische Pottasche enthalt viel Aetzkali,

sogar etwas Schwefelkalium
;

die deutsche enthalt viel schwefelsaures Kali;

die illyrische enthalt bis zu 85 Proc. reines kohlensaures Kali. Letztere ist

blendend weiss, die amerikanische von Schwefelkalium oft gelb und rothlich,

die deutsche hellgriin, graublau oder griinlich von mangansaurem Kali. Da
das reine kohlensaure Kali ein sehr wasserbegieriges Salz ist, so theilt es

diese Eigenschaft auch der Pottasche mit. Gute Pottasche zerfliesst leicht an
der Luft. Erst wird sie feucht and klumperig, zuletzt aber verwandelt sie

sich in eine flussige Masse. Scblechte Pottasche wird nur feucht. Obgleich
die Zerfliesslichkeit ein Zeichen der Gute der Pottasche ist, so wird man sich

doch hiiten, feuchte Pottasche zu kaufen, weil man nicht Wasser fiir Pott-

asche bezahlen will.

Um die Pottasche auf ihren Gehalt an reinem kohlensaurem Kali zu pru-

fen, hat man verschiedene Methoden in Anwendung gebracht. Die directeste

und am wenigsten von subjectiver Beurtheilung abhangige ist die Bestim-

mung des Yerlustes an Kohlensaure
,
wenn man die Pottasche durch eine

starkere Saure zersetzt. Hierbei miissen nun die Bedingungen erfullt werden,
dass keine andere kohlensaure Salze in der Pottasche enthalten sind, und dass
das Kali als einfach- kohlensaures Salz und weder als Aetzkali, noch als dop-
pelt oder anderthalb -kohlensaures Salz vorhanden ist.

Ausser der absoluten Reinheit der Pottasche lcommt noch ihr Gehalt an
Wasser zur Sprache. Er vermindert den Gehalt an wirklichem kohlensaurem
Kali, ist aber nicht als eine Yerunreinigung anzusehen. Den Wassergehalt
findet man durch einen Gliihversuch. Man wiigt etwas Pottasche in einem
kleinen Platintiegel genau ab und bestimmt den Gewichtsverlust. Mit diesem
Versuche kann man zugleich jede Vorbedingung erfiillcn, alles in der Pott-
asche enthaltene Aetzkali und Schwefelkalium in einfach -kohlensaures Kali
zu verwandeln.

Um dies zu erreichen
,

betropfelt man die abgewogenc Pottasche mit
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einer concentrirten Losung von kohlensaurem Ammoniak in dem Platintiegel

selbst
,
dampft vorsichtig zur Trockne ab

,
und gliiht nachher das Salz in

schwacherRothgliibhitze. Das Gewicht des Riickstandes giebt nun die Menge
der feuerbestandigen Bestandtbeile

,
vvorin die Pottasche nur im noVmalen

Zustande als einl'acb-kohlensaures Kali entbalten ist. Wenn die Pottasche in

Wasser ganz loslich ist, so kann man die gegliihte Probe ohne weiteres zur

Gewichtsbestimmung der Kohlensaure nehmen; ist sie dies aber nicht, so

muss man sie in Wasser losen und durch ein kleines Filtrum filtriren, dieses

aber mit destillirtem Wasser geniigend nachwaschen.

Man kann nun zur Bestimmung der austreibbaren Kohlensaure mit mehr
oder weniger Genauigkeit sich anschicken. Besitzt man keine passende Ap-

parate, so bedient man sich eines hohen Becherglases, welches man mit einer

Glasplatte bedeckt. In das Becherglas bringt man die gegliihte Pottasche,

iibergiesst sie mit einem gleichen oder doppelten Gewichte destillirten Wassers

und stellt das Glas auf eine gute Wage. Daneben stellt man ein mit gutem
Ausgusse und glasernem Stopsel versehenes Glas, welches eine mehr als zur

vollstandigen Zersetzung der Pottasche nothige Menge verdunnter Schwefel-

saure oder Salpetersaure enthalt. Man bringt nun die Wage durch Tara ins

Gleichgewicht. Nun giesst man aus dem kleinen Glase, welches die Saure

enthalt, allmalig in das grosse Becherglas, welches die Pottasche enthalt, in-

dem man die bedeckende Glasplatte nur wenig zur Seite schiebt. Man sorge

dafiir, dass sich das Ganze nicht zu sehr erwarme, damit keine Wasserdampfe
verfluchtigt werden. Wenn bei gutem Schiitteln und frischen Zusatzen von
Saure kein Aufbrausen mehr entsteht, so ist die Zersetzung beendigt. Nach-

dem man die Glasplatte eine kurze Zeit abgehoben und das Glas in der Luft

bewegt hat, um die gasformige Kohlensaure daraus zu vertreiben
,
werden

beide Glaser wieder auf die Wage gebracht und der Gewichtsverlust, welcher

in Kohlensaure besteht, genau bestimmt. Das reine kohlensaure Kali besteht

aus 1 Atom Kali (47,2) und 1 Atom Kohlensaure (22). Es hat also das Atom-
gewicht 69,2. Diese 69,2 kohlensaures Kali enthalten 22 Theile Kohlensaure,

oder 100 kohlensaures Kali enthalten 31,8 Kohlensaure. Chemisch reines koh-

lensaures Kali kann also bei dieser Operation nur 31,8 Procent seines Ge-

wichtes an Kohlensaure verlieren. Ein unreines wird um so weniger verlie-

ren, je weniger kohlensaures Kali es enthalt. Kennt man nun den Yerlust

irgend eines bestimmten Gewichtes Pottasche an Kohlensaure, so kann man
daraus leicht. den Gehalt an reinem kohlensaurem Kali berechnen. 31,8 Koh-
lensaure entsprechen 100 kohlensaurem Kali, also eine gefundene Menge Koh-

lensaure entspricht nach einer einfachen Proportion dieser oder jener Menge
kohlensauren Kalis. Man hat also den Yerlust an Kohlensaure mit 100 zu

multipliciren und das Product mit 31,8 zu dividiren. Der Quotient zeigt die

Procente an reinem kohlensaurem Kali an.

Um dieser letzteren Rechnung iiberhoben zu sein, kann man gerade eine

solche Menge Pottasche nehmen
,

dass
,
wenn sie reines kohlensaures Kali

ware, gerade 100 Theile Kohlensaure daraus frei werden miissten. Die Frage

ist also einfach
,
welche Menge von reinem kohlensaurem Kali enthalt 100

Theile Kohlensaure.

31,8 Kohlensaure sind in 100 kohlensaurem Kali enthalten, also sind 100

Kohlensaure in x kohlensaurem Kali enthalten.

31,8

x =
100 = 100

100 . 100

31,8
= 314.

Nimmt man also 314 Gewichtseinheiten kohlensaures Kali in Arbeit, so

entspricht jede Gewichtseinheit entweichendcr Kohlensaure einem Procente
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reiDen kohlensauren Kalis. Als Gewichtseinheit passt sich sehr gut das Cen-

tigramme, in welcbem Falle 314 Centigramme oder 3,14 Gramme Pottasche

abzuwiegen sind Sollte die Wage nicht sehr empfindlich sein, so nimmt

man die doppelte Menge Pottasche oder 6,28 Gramme, in welchem Falle man

auch doppelt so viel Procente erhiilt, und sie also mit 2 dividiren muss.

Pie Yerbesserungen dieser Methode bestehen wesentlich darin, dass man
zwei Fehlerquellen ausschliesst, die sich gliicklicher Weise zum Theil com-

pensiren. Pas kohlensaure Gas entweicht in einem etwas feuchten Zustande.

Per Gewichtsverlust ist deshalb etwas grosser als er sein sollte. Pagegen

bleibt in der Fliissigkeit etwas Kohlensaure aufgelost, und der Gewichtsver-

lust ist dadurch etwas zu gering. Gerade weil sich diese beiden Fehler zum
Theil aufheben, ist diese einfache Methode zu solchen Bestimmungen genii-

gend genau.

Man vermeidet den ersten dieser Fehler dadurch, dass man die Zerset-

zung der Pottasche in einem Kolbchen vornimmt, in dessen Korke eine Chlor-

calciumrohre angebracht ist. Indem das feuchte Gas durch diese Rohre geht,

setzt es seinen Wassergehalt an das Chlorcalcium ab. Pen zweiten Fehler

hebt man dadurch auf, dass man durch Erwarmen von aussen die Kohlen-

saure aus der Fliissigkeit austreibt und durch Ansaugen an der Chlorcalcium -

rohre aus dem Kolbchen entfernt. Zu gewohnlichem alkalimetrischem Ver-
suche ist die einfachere Methode genau genug.

Pen zur genaueren Bestimmung der Kohlensaure geeigneten einfachen

Apparat stellt Fig. 48 dar. In der Kugel befindet sich

verdiinnte Schwefelsaure, welche durch den dariiber be-

findlichen Quetschhahn herausgelassen werden kann,

die gerade Rohre enthalt Chlorcalcium in Stiicken.

Ebenso sicher und noch viel leichter bestimmt man
den Gehalt an liohlensaurem Kali durch die Titrirmethode,

wenn man die nothigen Instrumente besitzt. Pas Na-
here kann bier nicht mitgetheilt werden, sondern ich

verweise auf die betreffenden Capitel in meinem Lehr-
buch der Titrirmethode, 2. Aufl. S. 70 u. flgde. In die-

sen Fallen wird das kohlensaure Kali richtig bestimmt,

wenn nur kohlensaures Kali vorhanden ist. Kohlensau-
res Natron wirkt in ganz ahnlicher Art auf die Wage
und die Burette, und es muss deshalb durch andere

Kohlensaure Bestimmungs- ^ ersuche die Sicherheit gewonnen worden sein, dass

apparat. nur kohlensaures Kali vorhanden ist.

Fig. 48.

Kali carbonicum depuratum.

©ereinigteg fol)(cnfcuire6 $n(i.

Kali carbonicum e cincribus clavellatis. Carbonas 1;aliens

e cincribus clavellatis.

Nimm: Rohes kohlensaures Kali,

Destillirtes Wasser, gleiche Theile.

Schiitte unter Uraruhren das kohlensaure Kali in das Wasser,
lasse es damit einige Zeit unter oiterem Umriihren stehen, colire
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darm clinch dichte Leinwand, giesse das Durchgegangene, so lange
es triibe ist, wieder zuriick unci dampfe die klare Flussigkeit in

einem blanken eisernen Kessel unter fortdauerndem Umriihren
bis zur Trockne ab.

Die noch warrae Salzmasse schiitte in ein erwarmtes Glas-

gefass.

Es muss ein rein weisses, grobliches Pulver, und in einem

gleichen Gewicht Wasser zu einer fast klaren Flussigkeit los-

lich sein.

Bewahre es in gut verschlossenen Glasgefassen auf.

Es giebt allerdings Methoden, aus der Pottasche ein noch reineres kohlen-

saures Kali als nach der vorstehenden zu erhalten. Indem aber die Pharma-

copoe diese einfache Vorscbrift wiederholt, scheint sie von der grosseren

Reinheit des Praparates abzusehen, und damit kann man einverstanden sein,

da auch ein reines kohlensaures Kali aufgenommen ist. Durch die Behand-

lung mit gleichviel kaltem Wasser werden nur das schwefelsaure Kali und
mechanische Unreinigkeiten ausgeschieden. Kieselsaure, Chlorkalium bleiben

vollstandig darin. Bei der grossen Concentration der Flussigkeit aus gleichen

Theilen Wasser und Pottasche bleibt eine ansehnliche Menge kohlensaures

Kali im Riickstande
,
und zwar um so mehr, je unreiner die Pottasche ist,

d. h. je mehr unloslichen Riickstand sie lasst. Um mit dem geringsten Ver-

luste ein moglichst reines kohlensaures Kali zu erlangen, sind verschiedene

Wege eingeschlagen worden, und zwar die kalte Losung und die kochend

heisse Losung.

Bei der Losung der Pottasche in heissem Wasser gelangt man mit einer

weit kleineren Menge Wasser zur vollstandigen Losung und Ausziehung des

kohlensauren Kalis, indem man nur den viel kleineren Rest der ganz unlosli-

chen Bestandtheile auszuwaschen hat. Das schwefelsaure Kali kommt da-

durch ganz in Losung. Allein dieser Umstand ist unbedeutend, da man es

sehr leicht wieder aus der Losung abscheiden kann. Das schwefelsaure Kali

ist namlich in einer Losung von reinem und kohlensaurem Kali weit schwe-

rer loslich als in reinem W asser
,
und man hat also nur die Losung bedeu-

tencl einzuengen und der Krystallisation zu iiberlassen, um es fast alle wieder

auszuscheiden. Indem es nun in grosseren Krystallen und festen Krusten

sicli ausscheidet, lasst sich die Losung des kohlensauren Kalis weit leichter

und vollstandiger davon trennen, als bei der kalten Ausziehung, wo es einen

Schlamm bildet und das kohlensaure Kali einschliesst.

Man verfahrt demnach zweckmassig am besten in der folgenden Art.

Man ldse die rohe Pottasche in dem doppelten Gewichte reinen Wassers

durch Kochen in einem eisernen, oder bei geniigender Yorsicht, porcellane-

nen Gefasse auf, und bringe die Losung mit einer gehenkelten Tasse auf era

flaches Filtrum von starkem weissem Filtrirpapier. Wenn sie durchgelaufen

ist, spule man mit wenig Wasser nach. Die klare Lauge verdampfe man in

einem eisernen oder porcellanenen Gefasse, bis sie sehr stark concentrirt ist.

Man kann unmoglich die richtige Concentration im voraus oder im allge-

meinen bestimmen
,
weil der Gehalt der Pottasche an kohlensaurem Kali so

schwankend ist. Man bemerkt schon wahrend des Kochens stossweises Auf-

kochen auf dem Boden der Pfanne, oder sieht ein weisses hartkorniges Salz

sich ausscheiden. Nun stellt man die Lauge an einen moglichst kalten Ort

1

i
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unci lasst sie dort mehrere Page stehen. WcnD das ganze Salz sehr hart und

last sandartig ist, so besteht es grosstentheils aus schwefelsaurem Kali. 1st

auch kohlensaures Kali mit herauskrystallisirt, so erkennt man dies in den

weicheren, lockei'en
,
plattenformigen Ivrystallen und an der grossen Loslich-

keit in wenig zugesetztem kaltem Wasser. Ueberhaupt fordert diese Arbeit

Krfalining und Tact. Wenn kohlensaures Kali mit herauskrystallisirt, so ist

die iiberstehende Lauge chemisch rein von schwefelsaurem Kali. Lost man

das kohlensaure Kali in zugesetztem Wasser auf, so kann man nicht verhin-

dern, dass auch bemerkbare Mengen von schwefelsaurem Kali wieder in die

Losung iibergehen, welche nur auf dieselbe Weise wieder herausgeschafft

werden konnten, was zu sehr ins Weite fiihrt. Zwischen beiden Klippen muss

man hindurch schwimmen
,
um entweder ein schwefelsaurefreies Salz mit

.grossem Yerluste oder ein etwas schwefelsaurehaltiges in grosserer Menge
zu erhalten.

Nachdem das schwefelsaure Kali grosstentheils entfernt ist, stecken noch

zwei Yerunreinigungen in ziemlich bedeutender Menge in der Pottasche, nam-

Jich kieselsaures Kali und Chlorkalium. Um auch diese zu entfernen, dampft

anan die Lauge ferner ein
,
bis sie triibe wil'd und nach dem Erkalten zum

.grossten Theile krystallisirt. Bei der iiberwiegenden Menge des kohlensauren

Kalis krystallisirt von diesem das meiste heraus, und das Chlorkalium, von

dem nur eine kleinere Menge vorhanden ist, so wie das kieselsaure Kali,

welches ganz unkrystallisirbar ist, bleiben in der Mutterlauge gelost. Man
bringt nun die Krystalle mit einem Spatel auf einen Trichter und lasst gut

abtropfeln. Wenn nichts mehr abfliesst, bringt man die Krystalle in eine

Porcellanschale und trocknet sie auf freiem aber schwachem Kohlenfeuer vor-

^sichtig zur staubigen Trockne ein. Will man das Salz aber noch reiner dar-

stellen, so lost man die Krystalle noch einmal in wenig heissem Wasser auf,

lasst zum zweitenmal krystallisiren und trocknet erst jetzt nach dem. Abtrop-
feln ein. Dabei ist aber immer im Auge zu behalten, dass man nur gerei-

nigte und nicht chemisch reitie Pottasche darstellen will. Je reiner das Salz

wird, desto weniger erhalt man, weil in jeder Mutterlauge neben dem kie-

selsauren Kali auch viel kohlensaures Kali aufgelost bleibt. Durch ofteres

Eindampfen der Mutterlauge erhalt man sie so reich an Kieselerde, dass sie

beim Yersetzen mit starker Salzsaure vollkommen zu Kieselgallerte gesteht.

Diese Methode, das kohlensaure Kali durch Krystallisation zu reinigen, riikrt

von Mayer (Poggendorff’s Annalen der Pb. und Ch. 46, 651) her und ist eine

wesentliche Verbesserung, indem sie den unangenehmsten Bestandtheil der
rohen Pottasche, die Kieselerde, auf eine leichte Weise zu entfernen erlaubt.

Die Kieselerde scheidet sich namlich aus der Losung der gereinigten Pott-
asche mit der Zeit immer in Flocken und regenbogenfarbig schillernden
Plattchen aus, wodurch man genothigt wird, die Losung sehr oft zu filtriren,

and dennoch immer Flocken im Standgefasse findet. Ebenso schied sich
oeim Eintrocknen einer kieselerdehaltigen Lauge bei gelindem Feuer immer
etwas Kieselsaure aus, welche beim Auflosen die Fliissigkeit triibte. Man
hatte sich in Folge dieser Beobaehtung schon friiher dazu verstanden, durch
ofteres Auflosen und Wiedereindampfen das Salz grosstentheils von der Kie-
iclsaure zu befreien, war aber mit vieler Muhe auf diesem Wege nur unvoll-

I

tornmen zum Ziele gelangt. Es ist demnach als ein sehr gliicklicher Griff
'u betrachten, das Verfahren der meisten Pharmacopoeen, wonach die Lauge
ds der Sitz des reinen kohlensauren Kalis betrachtet wurde, gerade umzukeli-
-en und die Lauge wcgzulassen, wiihrend die herauskrystallisirten Salze ge-
lomrnen wurden. Durch ein etwas starkeres Eindampfen, als friiher, wurde
as Verfahren gerade im umgekehrtcn Sinnc brauchbar.
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T>ie Angabe, als konne man durch Behandeln mit Kohlenpulver die Kie-
selerde entziehen, hat sich nicht bestatigt.

Das gereinigte kohlensaure Kali enthalt iramer noch Chlorkalium. Bei ;

der Darstellungsmethode ohne Krystallisation enthalt, es, nach Mayer,,1,6 bis 1

1,8 Proc. Chlorkalium, nach der neueren Methode aber nur 1,1 Proc. Bei 8

einer zweiten ahnlichen Operation lasst sich ein noch grosserer Antheil
ausscheiden.

Das schwefelsaure Kali lasst sich ganz oder wenigstens bis auf eine un-

merkliche Spur enlf'ernen.

Der Wassergehalt ist sehr ungleich und hangt von der Starke des Feuers t

ab, bei welchem das Praparat ausgetrocknet, oder von dem dichten Schlusse,

unter dem es aufbewahrt wurde.

Man priif't das gereinigte kohlensaure Kali in der folgenden Art.

Wenn es ausserlich als gut beschaffen erkannt ist, lost man eine kleine

Menge in destillirtem Wasser auf, und iibersattigt sie mit reiner Salpeter-

saure, wobei das kohlensaure Gas mit Heftigkeit entweicht. Ein Theil dieser

Losung wird mit Chlorbaryum versetzt. Eine Triibung oder ein Niederschlag

zeigt einen entsprechenden Gehalt an schwefelsaurem Kali. Ein anderer

Theil wird mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt, wodurch sich der Chlor-

gehalt, der niemals fehlt, durch die Starke der Fallung bezeichnet.

Ein dritter Theil wird zur Trockue verdampft und in destillirtem Wasser
wieder gelost. Kieselerde bleibt alsdann ungelost zuriick, wenn sie darin

enthalten war.

Endlich iibersattigt man einen Theil der Losung mit Ammoniak und i

fiigt ein kle'esaures Salz hinzu, wodurch ein Gehalt an Kalk entdeckt wird,

wenn solcher vorhanden ist. Auch kann man das frische Salz mit Essig-

saure sattigen und dann ein kleesaures Alkali zusetzen.

Phosphorsaures Kali findet man
,
wenn man mit Salzsaure im Ueber-

schusse versetzt und die Kohlensaure wegkocht, dann mit Ammoniak neutra-

lisirt und eine Losung von Chlorcalcium zusetzt. Ein flockiger Niederschlag

zeigt alsdann Phosphorsaure an.

Bei einem Praparate, welches auf chemische Reinheit keine Anspriiche

macht, wird bloss das Mehr oder Minder einer Reaction beurtheilt.

Man bewahrt das gereinigte kohlensaure Kali in Flaschen auf, welche :

sehr gur verstopft sind.

Kali carbonicurn purum. Dieuiee> fobtcitfauveo $ali.

Kali carbonicurn e Tartaro. Sal Tartari. Carbonas Icalicus purus. I

Heines saures kohlensaures Kali wird in einem blank ge-

sclieuerten eisernen Gefass so lange erhitzt, bis kein Wasser und

keine Kohlensaure mehr entweicht.

Es muss vollkommen weiss sein und ohne Kiickstand sich

in einem gleichem Gewichte Wasser klar auflosen.

Diese Methode ist zum erstenmale hier aufgcnommcn und als ein fort- I

schritt gegen die Bereitung e Tartaro zu begriissen.

Das blank gescheuerte eiserne Gelass muss aus Schmiedeeisen besteheu
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and mit der gi-ossten Sorgfalt beliandelt werden. Nach dem Gebrauche wird

es gereinigt, heiss getrocknet und in einem Kasten aufbewahrt. Das doppelt-

kohlensaure Kali lief'ert 69 Procent wasserleeres kohlensaures Kali.

Die Darstellung aus Weinstein hat bei der neueren Methode ihr Interesse

verloren. Sie ist im vorigen Commentar II, S. 23 genau besprochen.

Kali carbonicum solutum. ^ofylenfaure ^'aUl5fung.

Oleum Kali carbonici. Oleum Tartari per deliquium.

Nimm: Trocknes kohlensaures Kali, elf Theile . . 11

Destillirtes Wasser, zwanzig Theile. . . . 20

Lose das kohlensaui'e Kali in Wasser, filtrire die Losung
und setze, wenn es nothwendig ist, soviel destillirtes Wasser

hinzu, dass das specifische Gewicht der Fliissigkeit 1,33 bis 1,334

betragt, welches einem Gehalt von 33 Vs Procent an kohlensaurem

Kali entspricht.

Dieselbe Starke wie friiher, wo 1 Thl. Kali carbon, in 2 Thin. Wasser
:
gelost wurde. Da das kohlensaure Kali leicht noch etwas Feuchtigkeit ent-

halt, so kann mit 11 zu 20 Theilen schon das nothige specifische Gewicht
eintreten. Ist es hoher, so hat man noch die Moglichkeit, durch Wasserzusatz
das richtige specifische Gewicht zu treffen.

Kali chloricum. @l)(orfauveS ftali.

Kali chloricum depuratum. Kali muriaticum oxyyenatum s. oxy-

muriaticum depuratum. Chloras kalicus depuratus.

Es muss in siebenzehn Theilen kaltem und in drei Theilen
kochendem Wasser sich losen; die Losung darf, mit salpetersaurem

' Silberoxyd versetzt, nur eine schwache Trubung geben.

Die Bereitung dieses Salzes, welches nur eine geringe Verwendung in
der Pharmacie findet, kann vortheilhaft nur im Grossen in Fabriken gesche-
hen. Selbst da ist es noch schwierig zu erklaren, wie es in zweiter Hand
vorn Droguisten zu 12 bis 15 Sgr. per Pfund angeboten werden kann. Die
Salzsaure muss dabei unstreitig als ein ganz werthloses Nebenproduct zur
Anwendung kommen.

Iruher bereitete man das Salz in der Art, dass man Chlorgas in eine
concentrirte Losung von kohlensaurem Kali streichen liess. Es entstand un-
ter alien Umstanden zuerst eine bleichende Verbindung, indem Chlor sich mit
l At. Sauerstoff von dem 1 At. Kali zu unterchloriger Saure verband

,
und

anderer Seits 1 At. Kalium sich mit 1 At. Chlor verband. Die Affinitaten des

:

hhlors zu Sauerstofl und Kalium treten hier zu diesem Resultate zusammen,
welches vor jeder Affinitat allein nicht hervorgebracht werden konnte. Durch
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die lortgesetzte Einwirkung des Chlors , besonders unter Einwirkung der
Warme, findet eine fernere Zersetzung statt, indem 3 Atome unterchlorigsau-
res Kali (3 Cl 0 -(- 3 KO = Cl 0B -f- K 0 -{- 2 Cl K) in 1 Atom chlorsaures
Kali und 2 At. Chlorkalium zerfallen. Da aber sehon durch die Bildung von
3 At. unterchlorigsaurem Kali 3 At. Chlorkalium gebildet worden sind

,
so ist

das Endresultat, dass auf 1 At. chlorsaures Kali, welches 5 At. Sauerstofi' in

der Saure enthalt, 5 At. Chlorkalium gebildet worden sind. Es wird also

nur yG von dem angewendeten Kalisalz in der neuen Verbindung erhalten,

und % des Kalisalzes werden in ein ganz werthloses Product, das Chlorka-

lium, verwandelt. Eine Verbesserung dieser Methode besteht darin, dass man
eine zweite wohlfeilere Base in geniigender Menge hinzubringt, welche den
Sauerstoff abgiebt, und mit dem Chlor die dem Chlorkalium entsprechende

Verbindung bildet. Dadurch sind die fruheren 5
/c des verlorenen Kalis gegen

eine fast werthlose Substanz gerettet, die 6
/6 des entwickelten Chlors gehen

nach wie vor verloren, und es scheint kein Mittel zu geben, diesen IJebel-

stand jemals zu beseitigen. Die wohlfeilere Basis, welche man an der Stelle

des Kalis substituirt, ist Kalk, und man hat also auf 1 Atom kohlensaures

Kali 5 Atome Kalk in Wechselwirkung zu bringen. Da aber das gereiuigte

kohlensaure Kali mindestens 10 Procent fremde Salze und Wasser enthalt,

meistens sogar 15 Procent, so ist auch diesen Rechnung zu tragen; 1 At.

kohlensaures Kali wiegt 69,2, und 5 At. Kalk wiegen 5.28 = 140. Man hat

also dem Kalk auch 10 Procent abzuziehen, und nur 126 statt 140 zu nehmen.

Demnach sind auf 69,2 gereinigtes kohlensaures Kali 126 gebrannter Kalk,

oder in kleineren Zahlen auf 7 kohlensaures Kali 12y2 gebrannter Kalk zu

nehmen.
Das kohlensaure Kali wird in bekannter Weise mit Aetzkalk causticirt

und dann mit Hebern abgezogen
,
um nicht den kohlensauren Kalk in die

Mischung zu bekommen. Der Kalk wird mit reinem Wasser geloscht und
als Milch dem Aetzkali zugesetzt.

Diesen Brei bringt man in einen kurzhalsigen Kolben
,
erwarmt ihn auf

dem Dampfbade und leitet nun einen reichlichen Strom von Chlorgas hinein.

welches man am einfachsten aus Braunstein *) und roher Salzsaure ent-

wickelt. Weil aber das Chlorgas nicht

so rasch und vollstandig wie andere

wasserbegierige Gase versclduckt wird,

so bringt man das Gemenge in eine

weithalsige oder zweihalsige Flasche

(Fig. 49), aus der das Gas in eine zweite

Flasche, die einen ganz gleichen Satz

wie die erste enthalt, iibergeht. Der in

der ersten Flasche unverschluckt durch-

gegangene Theil des Chlorgases wird in

der zweiten absorbirt
,
und der Inhalt

der zweiten Flasche wird bei Fortset-

zung der Arbeit, wenn das Gemenge der

ersten Flasche klar geworden ist, in die

erste gebracht, und die zweite Flasche

mit einem neuen beschickt. In dieser

Art wird alles Chlorgas zum vorliegen- I

den Zwecke nutzbar verwendet. Das

Gefiiss, woraus das Chlorgas entwickelt-

*) S. Chlorum solution.
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wircl, braucht nicht so gross zu sein
,
dass es die ganze erforderliche Menge

Gas mit einer Bescliickung ausgebe, sondern es wird, wenn die Chlorentwicke-

lung zu Ende gelit, mit neuen Ingredieuzien gefiillt. Hierbei ist zu bemer-

ken, dass man Braunstein im Ueberscliusse anwenden, weil er nicht verloren

gekt, wahrend die Salzsaure in Chlorgas verwandelt wird und nicht als solche

uberkocheu kann. Die Chlorentwickelung wird so lange fortgesetzt, bis der

i Gehalt des ersten Kolbens fast ganz klar geworden ist. Man nimmt nun den

Kolben oder die Flasche weg, setzt die zweite an ihre Stelle, und bringt an

die Stelle der zweiten Absorptionsflasche ein neues Gemenge aus Aetzkalk,

kohlensaurem Kali und Wasser. Das fertige Gemenge erhitzt man so lange

im Wasserbade, bis es seinen Geruch nach Chlor ganz verloren hat, verdiinne

noch etwas mit Wasser, erhitze bis zum Kochen und filtrire noch siedend

heiss durch ein weisses Papier. Die Lauge stelle man moglichst kalt und
lasse krystallisiren. Die abgegossene Mutterlauge dampfe man ein, um neue

Krystalle zu gewinnen. Dieselben trennen sich leicht von dem Chlorcalcium,

weil dieses ein sehr leicht losliches Salz ist. Das rohe durch Abtropfeln auf'

i dem Trichter moglichst gereinigte Salz lose man in einem Kolbchen in der

:Siedhitze in seinem doppelten bis dreifachen Gewichte destillirten Wassers
auf, filtrire und lasse nochmals anschiessen.

Die Glasrohren, welche zu dem obigen Apparate verwendet werden
,
diir-

fen nicht enge sein, und sollen wenigstens 4 Linien innern Durchmesser ha-

ben, damit sie sich nicht durch herauskrystallisiren des Salz verstopfen, wo-
durch eine Explosion oder Unterbrecliung der Arbeit stattfinden kann.

Das rohe chlorsaure Kali des Handels soli durch einfache Umkrystallisa-

tion gereinigt werden. Seine Loslichkeit in Wasser steigt ungemein rasch
mit der Temperatur. Bei 0° erfordert es 30 Theile Wasser zur L5sung, und

' bei der Siedehitze nur l 2
/3 Theile. Wenn man also zur Losung das 2- bis

Sfache des Gewichts des Salzes an Wasser nimmt, und wahrend des Filtrirens

den Trichter gegen Abkiihluug schiitzt, so erhalt man wenig Mutterlauge
und die grosste Menge des Salzes im reinen Zustande.

Eine andere Methode der Reinigung besteht darin, dass man das Salz
:mit etwas Wasser zu einem feinen Schmante zerreibt, diesen auf einen mit
I Baumwolle verstopften Trichter bringt, mit einem schlecht filtrirenden Papiere
mit aufstehenden Randern bedeckt und durch aufgegossenes destillirtes

Wasser auswascht, bis die abfliessenden Tropfen keine Reaction mit Silber-
salzen mehr zeigen. Das Salz trocknet man wieder und zerreibt es zu Pul-
ver. Eine femere Krystallisation ist ganz iiberflussig.

Das chlorsaure Kali wird in der Hitze von brennbaren Korpern mit hef-
tiger Explosion zersetzt, besonders wenn es schon in der Kalte damit innig
.gemischt war. Zum Forttreiben von Projection liessen sich seine pulverahn-
lichen Mischungen nicht gebrauchen, weil die Explosion so rasch ist, dass
das Geschutz eher explodirt, ehe das Geschoss aus dem Laufe ist, wahrend
bei einem richtigen Pulver die Explosion wenigstens so lange dauern soil
als das Geschoss sich im Laufe befindet. Aus demselben Grunde lasst sich
ein Pulver von chlorsaurem Kali, welches ubrigens in der Behandlung grosse
Voracht erheischt, eher zum Sprengen und zu Petarden gebrauchen.

&

Durch blosse Erhitzung wird es ebenfalls zersetzt, und zerfallt schliess-
,ch in re,nes Sauerstoffgas und Chlorkalium, welches letztere zuriickbleibt

Das chlorsaure Kali besteht aus 1 At. Kali (K 0 = 47,2) und 1 At. Chlor-
saure (Cl Or = 75,4), hat also das Atomgewicht 122,6. In der Pharmacie fin-
uet, es last kerne Anwendung.
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Kali hydricum fusum. ®efd)tnol$ene$ ^ati^bcat.
%

Kali causticum fusum. Hydras Icalicus fusus. Lapis causticus

Chirurgorum.

ISimm: Trocknes Aetzlcali.

Schmelze es in einem silbernen Gefasse so lange, bis es wie
Oel fliesst, giesse es in eine erwarmte Form zu Stangen aus und
bringe sie sogleich in ein gut zu verschliessendes Gefass.

Es sei weiss und werde v or sich tig aufbewahrt.

Bei diesem Praparate kommt fast alles auf die richtige Bei-eitung der

Fliissigkeit an
,
was unter Kali hydricum solutum naher beschrieben ist.

Untei' dei- Yoraussetzung, dass die Fliissigkeit vorbanden ist, haben wir hier

nur die Darstellung der Stangelcken zu betrachten-

Die Pharmacopoe befiehlt mit Becht die Anwendung eines silbernen Ge-

fasses, indem kein anderes eine Sicberkeit gegen Yerunreinigungen des Pra-

parats gewahrt. In dem Besitze eines solchen Gefasses liegt allerdings im
Allgemeinen eine Schwierigkeit. Um dasselbe mit den mindesten Kosten her-

zustellen, ist ihm nur eine solche Grosse zu geben, dass es dem vorliegenden

Zwecke entspriclit. Die silberne Schale erhalt am besten die Form einer

Halbkugel mit etwas flaohem Boden. Ein Durchmesser von 5 bis 6 Zollen

reicbt fiir die im Allgemeinen sehr geringe Anwendung des Lapis causticus

vollkommen bin. Die Wande diirfen nicbt zu dxinn sein
,
weil bei der boben

Temperatur, der das Silber bei dieser Operation ausgesetzt ist, dasselbe sebr

weick und biegsam wird. Besonders muss der Ausguss eine passende Form
haben und nacb aussen in einen scharfen, scbmalen, nacb unten kerabgetrie-

benen Rand endigen
,
damit die geschmolzene Masse scbief am Rande ab-

fliessen und nicht an der ausseren Seite der Scbale herabrinnen konne. Bei

der Weichbeit und Dehnbarkeit des Silbers kann man die Scbnauze vom
Spengler nacharbeiten lassen, bis sie die riclitige Form bat, was man durch

Ausgiessen von Wasser probirt. Die Schale muss nocb einen Angx-iff haben,

weil sie beim Gebraucb sebr beiss ist. Dieser Angriff besteht zweckmassig

aus einer starken silbernen Platte
,
welcbe aussen an der Schale mit Silber-

schlagloth angelothet ist. Da das Schlagloth leichter fliesst als das reine

Silber, so ist eine solche Lotkung ausfuhrbar, muss aber mit Vorsickt und

Kenntniss ausgefuhrt werden. Die Platte muss an der Stelle, wo sie angesetzt

werden soil, vorher sehr passend gefeilt sein. DieLothung ist zweckmassiger,

als die Platte mit zwei angefeilten Stiften
,
die von Innen vernietet werden,

in entsprechende Locher der Schale zu befestigen. Diese Locker erweitern

sich immer, und der Halt ist sehr schwach, weil die ganze Last von den

kleinen Stellen der Schale um die Locher herum getragen werden muss.

Durch die Ldthung wird ein grosserer Theil der Schalenwand mit zum Tra-

gen herangezogen. Wenn man die Schale so vor sich stellt, dass der Aus-

guss links steht, so kommt die Handhabe an die dem Korper zugekelxrte

Seite zu sitzen. Man fasst alsdann die Schale mit der rechten Hand an, und

giesst nach links aus. Der Angriff der Schale wird mit einer starken Flach-

zange angefasst, wobei es zweckmassig ist, die Zange in der Richtung einer
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Tangente des Umfanges und nicht eines Radius zu halten. Man legt die

Zange dicht an die Schale an, damit diese nicht im Griffe sich umdrehen

konne, weil die gewohnlichen Drahtzangen das Maul iramer langer als breit

haben.

Die Lapisform ist die gewohnliche aus Gusseisen und Messing gearbeitete.

Sie wird nicht angeschmiert, muss aber glanzend polirt sein, und ihre Rinuen

nach dem offnen Theile sich etwas erweitern.

Es wird nun in der folgenden Art operirt. Die abgezogene Aetzlauge

wird in einem gusseisernen Kessel bei lebhaftem Feuer zu einer ziemlichen

Concentration gebracht, die man aber nicht nothwendig hat nach dem speci-

fischen Gewichte zu bestimmen. Man setzt nun den eisernen Grapen mit dem
gut schliessenden Deckel bedeckt in kaltes Wasser, um schnell abzukuhlen,

und giesst die concentrirte Lauge, wenn sie kalt genug ist, in ein Glas init

gut schliessendem Stopfen. In diesem lasst man sie gut absetzen. Am folgen-

den Tage giesst man aus dieser Flasche, ohne aufzustoren, eine entsprechende

Menge der Lauge in die silberne Pfanne, etwa die Halite des ganzen Yolums,

nachdem schon ein lebhaftes Feuer angeziindet ist. Die Schale steht zweck-

massig in einem Loche eines Bleches
,
damit die Brennluft nicht an der

Schale in die Hohe steigen und Kohlensaure an die Aetzlauge abgeben konne.

Ein geschlossenes Feuer mit Abzug durch ein Rohr ist hier vorzuziehen.

Die Lauge kommt in ein lebhaftes Kochen
,
bedeckt sich mit Wasserdampfen

und ist dadurch dem Zutritte der Luft weniger ausgesetzt. Bedecken lasst

sich die Schale nicht leicht, weil die concentrirte Lauge stark aufschaumt,

und die Blasen nur durch den Zutritt freier Luft platzen. Umriihren findet

nicht Statt. Gebildetes kohlensaures Kali scheidet sich an den Wanden der

Schale festhaftend aus, und kann hier beim Ausgiessen kleben bleiben. Die

Erhitzung geschieht, bis die Masse nicht mehr schaumt, sondern ruhig fliesst

und als Ganzes in weissen Nebeln sich zu verfliichtigen beginnt. Jetzt ist der

Augenblick des Ausgiessens gekommen. Die Lapisform ist aufrecht stehend

in irgend einer Art befestigt. Man fasst nun die Schale mit der Zange an

ihrem Ansatze mit einem festen Griffe an, und legt die linke Hand zurUnter-

stiitzung fiber die rechte Hand. Hun giesst man voi’sichtig alle Rinnen voll,

und setzt die Schale wieder aufs Feuer, welches jetzt etwas vermindert wer-

den kann. Sobald die Stangelchen erstarrt sind, nimmt man die Lapisform

au3einander, legt den Theil, in welchem die Stangelchen haften bleiben, auf

einen Porcellanteller
,
und stosst die Stangelchen mit einem eisernen Spatel

heraus. Jede Beriihrung mit der Hand ist zu vermeiden. Die Kopfe, wo die

Stangelchen rechenartig zusammenhangen
,
schneidet man mit einem Messer

ab
,
und bringt die fertigen Stangelchen in ein vorher heiss getrocknetes be-

reit stehendes Glas mit sehr gut schliessendem Stopfen. Nun wird die Lapis-

form wieder zusammengesetzt und die Operation wiederholt
,
bis der Inhalt

der Schale erschopft ist. Die Schale wird jetzt gereinigt, und das darin Haf-

tende, so wie die Kopfe der Stangelchen, zu einer Bereitung von Aetzkali-

fliissigkeit zur Seite gestellt. Man fiillt darauf die Schale mit einer neuen
Menge der reinen Aetzkaliflussigkeit und wiederholt die ganze Operation nach

Bediirfniss.

Der Aetzstein stellt weisse trockene zerbrechliche Stangelchen dar, denen
'alle Eigenschaften des Aetzkalis zukommen. Die Verunreinigungen des koh-

lensauren Kalis, namentlich das Chlorkalium desselben
,
ist ebenfalls in ilinen

enthalten. Ein kleiner Gehalt an Kohlensaure ist ebenfalls unvermeidlich und
der medicinischen Anwendung nicht hinderlich. Dagegen konnen Kieselerde
und Schwefelsaure ganz darin fehlen.

1 Theil kohlensaures Kali kann bei guter Arbeit % bis % Theile Aetz-

Mohr, Commentin'. . oft
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stein lielern. Er enthalt auf 1 At. waeserleercs Kali (47,2) 1 At. Wasser (9),

hat also das Atomgewickt 56,2, abgeseken von den unvermeidlichen Beirnen-
gungen; das specif. Gewickt ist 2,1. Es schmilzt unter der Rothgluhhitze zu
einem wasserhellen Oel

,
und verdampft in der Rothgluhhitze unzerse,tzt in

scharfen weissen Diimpfen. Der Wassergehalt kann unter keiner Bedingung
dem Kali entzogen werden. Nur wenn es sich mit Sauren sattigt, lasst es

das Wasser fahren.

Um die Kohlensaure vollkommen abzuhalten, die auch in ein gut ver-

schlossenes Gefass mittelst der Schwankungen der Spannung der Luft eintritt,

bediene man sich eines Glases mit nicht zu weitem Halse, welches mit einem
Korkstopfen geschlossen wird

,
in den ein mit Kalkhydrat gefiilltes Glasrohr

angebracht ist. Der Luftwechsel findet ungehindert durch diese Rohre Statt,

allein die Kohlensaure wird auf diesem Wege vollstandig absorbirt.

Kali hyclricum siccum. "Xroc£ne6 5Ic^ali.

Kali causticum siccum. ATkali causticum. Hydras Jccdicus.

Die verdunnte Kalihydratlosung, welche nach der bei Kali

hydricum solutum angegebenen Yorschrift bereitet ist, wird zuerst

in einem eisernen und nachher in einem silbernen Gefasse schnell

und so weit abgedampft, bis ein Tropfen davon auf einem kalten

Metalle vollkommen erstarrt; dann riihre man die Masse bei ge-

lindem Feuer fortdauernd mit einem silbernen Spatel um, bis ein

grobes Pulver zuriickbleibt, und sckiitte dies nocb warm in ein

erwarmtes Gefass.

Es muss ein weisses Pulver sein.

Es ist in gut verschlossenen Gefassen vorsichtig aufzubewaliren.

Das Praparat dient zur Receptur. Beim Eindampfen muss man Sorge

tra'gen, dass die Feuerluft mit ihrem Kohlensauregehalte nicht in die Pfanne

schlage, was dadurch am besten erreicht wird, dass die Pfanne in einem brei-

ten eisernen Ringe, oder auf einem geschlossenen Ofen sitzt. Das Riikren hat

den Zweck, das Erstarren in ganzen Klumpen zu verhindern, und ist dem-

nach nicht mit jener Operation zu verwechseln, wo unter bestandigem Ruhren

noch Wasser fortgeht und die AustrocknuDg vollendet wird. Die Pharma-

copoe schreibt richtig vor, dass das erhaltene Product in ein erwarmtes Glas

eingefullt werden miisse
,

weil ein selbst scheinbar trocknes Glas genug
Feuchtigkeit auf seiner Oberflache verdichtet enthalt, um einen Theil des

Kalis zum Zerfliessen und Anhaften ans Glas zu bringen.
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Kali hydricum solution

Liquor Kali hydrici. Liquor Kali caustici. Lixivium causticum.

Liquor Hydratis Icalici.

Niinm: Robes kohlensaures Kali 2

Wasser, von jedem zAvei Theile 2

Wasser, zebn Theile 10

Frisch bereiteten gebrannten Kalk, einen

Theil 1

Wasser, vier Theile 4

Schlitte das kohlensaure Kali in die zwei Theile Wasser, lasse

es einige Zeit. unter ofterem Umriihren stehen und colire dann

durch dichte LeinAvand. Die klare Fllissigkeit misclit man mit

den zehn Theilen Wasser und erhitzt sie in einem blank ge-

'Scheuerten eisernen Kessel zum Kochen, setzt dann nach und

nach unter fortAvahrendem Umriihren ein Gemisch aus dem Kalk
und den vier Theilen Wasser hinzu, und kocht sie damit so lange,

bis eine herausgenommene filtrirte Probe nicht mehr mit Sauren

braust.

In dem Kessel, Avelchen man Avohl zudeckt, lasst man das

Ungeloste sich gut absetzen, zieht die klare Fliissigkeit mit einem
Heber in ein Amrschliessbares Gefass von Glas oder Steingut ab,

rriihrt den Bodensatz mit Ar ier Theilen heissem Wasser gut

urn, lasst absetzen, zieht die klare Fliissigkeit Avieder mit einem
Heber in dasselbe verschliessbare Gefass ab, und dampft die ver-

einigten Fliissigkeiten in dem gut gereinigten Kessel ein, bis vier

Theile davon ein Gefass fiillen, Avelches drei Theile Wasser fasst.

Sie muss klar, farblos oder nur wenig gelblich gefarbt, von
Kohlensaure so viel als moglich frei sein, und darf nur Avenig

-schwefelsames Kali und Chlorkalium enthalten.

Ihr specifisches GeAvicht betragt 1,330 bis 1,334; sie enthalt
-28 Proc. Kali.

Sie ist in glasernen Flaschen, die mit Glasstopseln versehen sind,

vorsichtig aufzuhewahren.

Im Wesentlichen ist die friihere Yorschrift geblieben, nur ist robe Pott-
ascbe statt der gereinigten vorgeschrieben, und das Abkuhlenlassen im Kessel
statt in den friiher vorgcschriebenen Flaschen ist aus dem vorigen Commen-

1

tar entnommen. Bei Anweridung von roher Pottasche statt gereinigler ist das

|

Verhaltniss des Kalkes zu y2 der Pottasche zu gross geworden. Im Ganzen
l ist die Vorschrift jetzt gut und praktisch ausfuhrbar.

Ben Kalk ldschc man in ciner irdenen Schiissel durch IJebergiessen mit

25 *
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der ganzen Menge Wasser, und sugar wiirden 6 'l'heile Wasser statt 4 eine

noch zartere Milch lief'ern.

Das kohlensaure Kali lose inan in einem passenden gusseisernen Kessel,

dessenForm in Fig. 50 dargestellt ist, in dem zehnfachen Gewichte Washer und

bringe das Gemenge in lebbaites

Aufsieden. Man 1'iige jetzt mit

einem eisernen Spatel oder silber-

nen Lofi'el einen Theil des Kalk-

breieshinzu, und lasse eineZeit

lang tiichtig kochen. In gleicher

Art wird allmalig die ganze

Menge des Kalkbreies zugegeben

und dann noch eine Weilc das

Kochen uuterhalten. Dies muss

bei offenem Gefasse geschehen,

weil bei bedecktem Kessel die

aufwallenden Blasen nicht durch

Abkiihlung springen und die

Flussigkeit alsdann leicht iiber-

kochfc. Man macht nun eine kleine Probe, 0b die Lauge vollkommen kau-

stisch ist. Zu diesem Zwecke schopft man mit einem silbernen Loffel oder

saugt mit einer Pipette etwas von der weissen Flussigkeit auf ein kleines

Filtrum, welches mit seinem Trichter auf einem Unzenglase steht. Wenn
eine genugende Menge durchgelaufen ist, fiigt man mit einem Male eine hin-

reichende Menge Salzsaure hinzu, um das Kali stark zu iibersattigen. Zeigt

sich hierbei ein Aufbrausen, so ist noch Kohlensaure in der Flussigkeit ent-

halten, und man versucht es nun zuerst mit einem verlangerten Kochen. Bei

Anwendung von gutem fetten Kalke tritt jedesmal durch verlangertes Kochen
die Kausticirung ein. Sollte dies aber bei mehreren hinter einander ange-

stellten Proben nicht der Fall gewesen sein
,
so muss man noch etwas Kalk-

brei und zweckmassig auck etwas Wasser zusetzen und damit kochen, bis ein

Zusatz von Salzsaure zu der filtrirten Flussigkeit kein Aufbrausen mehr wahr-

nekmen lasst. Man lasst nun in dem bedeckten Kessel erkalten. Die Flussig-

keit wird jetzt mit einem Heber aus Glasrohren, Fig. 51, in glaserne Flaschen 9

abgezogen. Den Brei im Kessel koche man noch einmal mit der Halfte des

zuerst angewandten Wassers auf und verfahre ebenso. Die abgezogenen Fliis-

sigkeiten setzen in den Flaschen vollkommen klar ab. Jede Art von Coliren

und Filtriren ist sorglaltig zu vermeiden. Man leert nun den Schlamm aus

dem Kessel aus, reinigt diesen und kocht die verdiinnten Flussigkeiten darin

bei lebhaftem Feuer ein. Das Feuer ist jedoch so zu reguliren, dass bei auf-

gesetztem Deckel nur Diimpfe entweichen, aber kein Ueberkochen stattfindet.

Die innere Fliiche des Deckels muss in jedem Falle sehr gut gereinigt sein.

Die ausstromenden Dampfe verhindern vollkommen den Zutritt der atmosphari-

schen Luft. Bei wirklichem Kochen ist die Yerminderung des Yolums auch

bei aufsitzendem Deckel eben so gross, als wenn das Gefass offen ware. Nur
die Vei’dunstung unter der Siedhitze wird durch Bedeckung verhindert.

Alle Pharmacopoeen schreiben ein Einkochen bis zum specif. Gewichte

von 1.33 vor. Dies ist ein Fehler. Die Aetzkalifliissigkeit wird in dieser

grossen Concentration nicht anders als zur Bereitung des Lapis causticus i

Chirurgorum (
Kali hydricum fusum) angewendet. In diesem Falle aber wird i

man nicht erst eine Lauge vom specif. Gewicht 1,33 darstellen und dann zum

Eintrocknen ubergehen, sondern man wird ohne Weiteres die diinne Fliissig-
,

keit durch den Dichtigkeitsg'rad von 1,33 hindurch zur Troekne einkochen.
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Man konnte einwenden, die Pharmacopoe schreibe zur ferneren Eindickung

j
der Lauge von 1,33 die Anwendung eines silbernen Gefasses vor, erlaube da-

Fig. 51.

' 'egen die Bereitung der Lauge selbst in einem eisernen Gefasse vorzunehmen.

Auf diesen Eimvand ist zu entgegnen, dass die Lauge, welche zur Bereitung

fes Aetzsteins verwendet werden soli, schon viel friiber in einem silbernen
• Gefasse eingedickt werden muss, wenn der Aetzstein recht weiss und rein

verden soil, dass aber die Lauge, welche nicht zum Aetzstein gebraucht wird,

.berhaupt keine so hohe Concentration erhalten soli, weil sie dock nicht ohne

^erdiinnung angewendet wird. So wird z. B. zur Bereitung der Sapo guaja-

inus die Aetzkalifliissigkeit mit ihrem doppelten Gewichte Wasser verdiinnt.

•: lies Einkochen der Fliissigkeit und nachherig'e Yerdunnen derselben ist doch
"'ffenbar eine verlorene Arbeit, abgesehen davon, dass gerade hierin eine

Quelle der Yerunreinigung durch Kohlensaure und Farbestoffe liegt. Ungleich

•weckmassiger ware es gewesen, das specif. Gewickt der Lauge zu 1,19 zu be-

timmen, und von diesem Punkte an das fernere Einkochen behufs Bereitung
"on Aetzstein in einer silbernen Schale zu verordnen. Durch das Einkochen
ier Lauge in einem eisernen Gefasse bis zum specif. Gewicht von 1,19, wobei
ie ungefahr die halbe Starke der officinellen Fliissigkeit hat, wird die Farbe
.er Fliissigkeit kaum verandert, nur sehr wenig oder gar keine Kohlensaure

I

1 ngezogen und das Aufbewahren in glasernen Flaschen sehr erleichtert. Zu
edem officinellen Gebrauche ist diese Lauge stark genug. Icli habe seit Jah-
en trotz der Pharrnacopoe keine andere Aetzkaliflussigkeit im Gebrauche und
inde dabei, unter Beriicksichtigung, dass sie die halbe Starke der officinellen

•at, durchaus keine Collision.

Die bei der Bereitung vorgehende Zersetzung ist sehr einfach. Das koh-
ensaure Kali ist ein in Wasser losliches Salz; der Aetzkalk ist ebenfalls in

f Yasser etwas loslich; kommt nun eine Losung beider Korper mit einander in

f
Yechselwirkung, so entsteht der unloslichste Korper, welcher iiberhaupt aus
fohlensaure, Kali und Kalk sich bilden karm. Dieser ist aber kohlcnsaurer
talk, und es geht daraus die Bildung von Actzkali von selbst licrvor, welcher
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ein sehr loslicher Korper ist. Tm Verhiiltniss. als der geloste Kalk durch die

Kohlonsaure des Kalisalzes gefallt wird, lost sich von Neuem frisoher auf und
die Zersetzung schreitet fort. Dies ist der Grand, warum uberhaupt die voll-

standige Zersetzung erst nach einiger Zeit eintritt, wiihrend, wenn der Kalk
vollstandig gelost ware, die Zersetzung durch ein einraaliges Umschiitteln voll-

endet ware, wie dies wirklich bei Kalkwasser und kohlensaurem Kali der Fall

ist. Das Wasser ist demnack der Uebertrager der Kohlensiiure vom Kali an

den Kalk, und es wird die Zersetzung um so schneller vor sicb gehen, je mehr
Wasser vorhanden ist, so wie sie denn aucb bei vollstandiger Losung des

Kalkes im Momente des Verraiscbens stattfindet. Es ist jedoch aus diesem

Grunde die Menge des Wassers nicbt iiber Gebiihr zu verraehren, well, wenn
aucb die Zersetzung dadurch schneller bewirkt wird

,
doch die nachherige

Entfernung des Wassers durch Kochen ungleich langer dauert und mehr Miihe

und Kosten veranlasst, als die etwas langere Zeit der Einwirkung bei einer

geringeren Menge Wasser. Im Gegentheil ist aus den Griinden der Abkiir-

zung des Einkochens und der dadurch erzielten grosseren Reinheit des Pro-

ducts die Menge des Wassers auf das Minimum herabzusetzen
,
wobei eben

noch vollst.andige Zersetzung der beiden Stoffe stattfindet. Als diese Menge
hat sich das 10- bis 12fache des kohlensauren Kalis durch Erfahrung heraus-

gestellt, welches auch in der Pharmacopoe beibehalten ist.

Bei einer grosseren Concentration nimmt die Loslichkeit des Kalkes in

der Lauge merkbar ab, und bei einer noch starkeren Concentration lost sich

der Kalk gar nicht mehr in der Lauge auf. Die Anziehung des Aetzkalii

gegen das Wasser ist alsdann grosser, als die des Kalkes. In einer Aetzkali

flussigkeit von 1,185 specif. Gewicht loschte sich der gebrannte Kalk zwai

noch, aber er loste sich nicht mehr. Die nach heftigem Umschiitteln siel

klar absetzende Flussigkeit zeigte mit kleesaurem Ammoniak keine Spu:

einer Triibung. In starkeren Aetzkalilosungen loscht sich der Kalk kaun

mehr.

Dieses Resultat war vorauszuselien
,
nachdem das Factum bekannt war

dass bei mangelndem Wasser keine vollstandige Ivausticirung mehr stattfindet

Bis zu einem gewissen Punkte schreitet 'die Zersetzung allerdings vor, alsdani

ist aber die Bildung von Aetzkali die Ursache, warum keine Bildung voi

Kalklosung (Kalkwasser) mehr stattfindet, und von hier an hort auch die Zer

setzung auf. Ware Aetzkalk in einer concentrirten Losung von kohlensauren

und atzendem Kali loslich, so befiinden sich Kohlensaure und Kalk beide ii

Losung, was nach ihrer Natur nicht moglich ist.

Die Aetzkalifliissigkeit muss in sehr gut schliessenden Flaschen aufbe

wahrt werden, wenn sie nicht bald Kohlensaixre anzieheu und dadurch verder

ben soil. Es ist sehr zweckmiissig, in einem solchen Falle die Stopfen um
liaise der Flaschen zu poliren. Die Stopfen, welche polirt werden sollei

miissen vor allem mit dem feinsten Schmirgel ausgeschliffen werden, dami

die Flache des Stopfens ein sehr gleichformiges und feines Korn erhalte. Die

Schleifen kann aus der Hand geschehen nach der in meiner pharm. Technil

1. Aufl. 17. Capitel
,

2. Autl. 23. Capitel gegebenen Anleitung. Das Polire

des Stopfens kann nur gut auf der Drehbank geschehen. Will man sich daz

eines gewohnlichen Drechslers bedienen
,

so hat man ihm nur die Anleitun

zu geben. Der Stopfen wird mit seiner Platte in ein aufgesiigtes Futter g<

klemmt und moglichst gerade rundlaufend eingepasst. Man nimmt nun zw<

diinne elastische Brettchen von Holz so breit als die Liinge des Stopfens b<

triigt, und sechs bis sieben Zoll lang. Diese bestreicht man mit dem feinste

Blutsteinpulver und etwas Wasser und liisst den Stopfen zwischen diese

Brettchen laufen, indem man sie auf beiden Seiten des Stopfens mit den Hai
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den federnd zusammendriickt. Eine Zeit laug wird nass geschliflen
,

zuletzt

aber ganz troeken
,
wol ei man neue mit weichem Papier beklebte Brettchen

anwenden kann. Anfiinglich erscheint der Stopfen roth
,
von den feinen

Eisenoxydstaubchen
,
welch e sich in die Poren festsetzen Je mehr aber die

Politur eintritt, desto vollstandiger sclileifen sich diese Theilchen aus und der

Stopfen wird durchsichtiger und farbloser. Selbst wenn man nicht den hoch-

sten Grad der Politur erreicht, ist fiir den Zweck schon viel geleistet. L)en

Hals der Elasche schleift man mit einem passend gedrehten Konus von Holz

in derselben Art aus. Diese Operationen sind im Ganzen miihsam und zeit-

raubend, besonders bei mangelnder Uebung.
Bei der Schwierigkeit, diese polirten Stopfen darzustellen, welche dennocli

nicht das Eindringen von Luft verhindern
,

ziehe ich es vor
,
die Aetzkali-

fliissigkeit in so zu sagen offenen Gefassen aufzubewahren, indem ich die Luft

frei ein- und austrelen lasse, und ihr nur auf dem Wege die Kohlensaure

entziehe.

Zu diesem Zwecke schliesse ich die Elasche mit einem in Wachs gekoch-

ten und warm eingesetzten Korkstopfen, durch welchen eine

Glasrohre gelit, die in ihrer Erweiterung mit einem Gemenge
aus Aetzkalk und Glaubersalz gefiillt ist, welches auf einem

Pausche Baumwolle ruht
,
Fig. 52. Es findet durch diese

Rohre eine Ausgleichung des Luftdruckes im Inneren der

Flasche mit der Atmosphare Statt, welche gerade die Ur—
sache der Kohlensaurezufuhr ist, und da auf diesem Wege
die Bewegung der Luft ungehindert ist, so gekt sie nicht

neben dem Stopfen vor sich. Ich habe in dieser Art Baryt-

wasser iiber ein Jahr lang ganz klar gehalten, dass nicht

einmal die Wande der Flasche belegt waren. Statt des von
Graham empfohlenen Gemenges von Glaubersalz und Aetz-

kalk kann man auch Natronkalk in groben Stiicken neh-

men. Man hat zu sorgen, dass sich das erste Gemenge
nicht festsetze, indem es nachquillt. Nach einigen Tagen
geschieht dies nicht mehr.

Zum Zwecke der Anwendung kleiner Mengen von
Aetzkali oder Aetznatron im Laboratorium bediene ich

mich einer mit einem Heber versehenen Flasche
,
Fig. 53

(a.f. S.), welche ebenfalls durch eine Natronkalkrohre nach oben
offen ist. Die PleberrShre ist mit einer kleinen Rohre aus

vulcanisirtem Kautschuk versehen
,
welche durch eine ela-

stische Klammer aus Messingdraht geschlossen gehalten wird. Das Ende der
Kautschukrohre ist mit einer kleinen glasernen Ausflussrohre versehen. Die
Klammer ist in Fig. 54 (a.f. S.) in natiirlicher Grosse dargestellt. Wenn man diebei-
den Gritlplattchen zusammendriickt, so offnet sich die Kautschukrohre und ein

dunner Strahl Flussigkeit Hiesst aus. Ohne die Flasche zu offnen, kann man
so von einem einzelnen Tropfen bis zu jeder Menge herauslassen.

Die Aetzkalilauge ist auf ihre Reinheit in mehrfacher Beziehung zu
prfifen.

Zuerst ist ihr specif. Gewicht festzustellen, welches nach bekannten Me-
thoden geschieht.

Wenn die Lauge klar abgesetzt hat, so kann sie bei der officinellen Con-
centration keinen Kalk enthalten. Kohlensaurcr Kalk wurde als weisser Nie-
derschlag erscheinen, atzender Kalk irn Ueberschusse ebenso. In Auflosung
kann er nicht vorhanden sein. Man ersieht daraus, dass es ohne Nutzen ist,

der Lauge etwas Kalkhydrat beizumengen, urn die etwa eindringende Kohlen-
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Biiure aufzunehmen, weil eine solche Zersetzung docli nicht stattfindet. Schwe-
ielsaures Kali wird nacli Uebersiittigung mit Salz- oder Salpetersaure durch

Fig. 53.

Chlorbaryum gefunden, welches in diesem Falle

einen starken weissen Niederschlag giebt. Das
schwefelsaure Kali soli schon moglichst aus

dem kohlensauren Kali entfernt sein. Bei einer

starken Concentration scheidet sich auch das

schwefelsaure Kali aus, wie Liebig nachge-

wiesen hat. Unterdessen ist es doch einfacher,

das kohlensaure Kali moglichst von schwefel-

saurem Kali zu befreien. Ein kleiner Riickhalt

schadet der Anwendbarkeit des Praparates

nicht, indem das Reinsein von diesem Salze

auch in der Pharmacopoe nicht verlangt wird.
Aufbewabrungsgefdss far Aetz- Kohlensaure wird durch Aufbrausen beim

kali mit Heber. r, . „ . . T
Zusatz emer ireien baure 1m Ueberschuss er-

kannt. Ein schwaches Aufbrausen findet bei jeder nicht frisch bereiteten

Aetzlauge Statt.

Chlorkalium wird nach Uebersattigung mit Salpetersaure durch Silber-

solution angezeigt
,
indem sich alsdann der bekannte weisse Niederschlag

bildet.

Quetsehhalin.

Kieselerde wird nach Sattigung mit Salzsaure, Eindampfen und Wieder-

auflosen in Wasser an der zurtickbleibenden weissen, in Sauren unloslichen

Erde erkannt. Bei dem Yerhaltnisse von gleichen Theilen kohlensaurem Kali

und Kalk ist sehr viel Kalk im Ueberschuss vorhanden. Dieser verbindet sich

mit der in dem kohlensauren Kali etwa vorhandenen Kieselerde zu unlos-

lichem kieselsaurem Kalke. Yerdiinnt man eine Losung von reinem Wasser-
glase mit Wasser und fiigt Kalkwasser hinzu, so triibt sich das Gemenge
augenblicklich, und ein reichlicher Niederschlag von kieselsaurem Kalke bildet

sich. Der in dem Gemenge vorhandene uberschiissige Kalk ist aber in sol-

dier Menge darin vorhanden
,

dass jeder in dem gereinigten kohlensauren

Kali mogliche Gehalt von Kieselerde davon aufgenommen werden kann. Selbst

bei dem Verhaltniss von % Kalk wird dieser Bedingung vollkommen ent-

sprochen, wenn der Kalk rein ist.

Salpetersaures Kali wird schwieriger erkannt
,
da iiberhaupt diese Saure

schwer zu entdecken ist. Beim Uebersattigen mit Schwefelsaure undEinkochen

in einer Glasrohre mit Kupferfeile zeigen sich zuletzt die rothen Dampfe der

salpetrigen Saure, die am besten von oben gesehen und erkannt werden

konnen.

Eine tief braune Farbe zeigt Gehalt von Moder an, und verrath eine

nicht sorgfaltige Bearbeitung. Jede Beriihrung mit organischen Stoflen giebt

zu dieser Farbung Yeranlassung. In der von mir empfohlenen Methode findet
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eine solche nicht Statt. Nichts desto weniger tritt bei zunehmender Concen-

tration eine schwache Farbung der Lauge ein
,
obgleich weit weniger inten-

siv als bei dem gewohnlicben Verfahren. Es riihrt diese Farbenveriinderung

j
von den wahrend der Arbeit in die Fliissigkeit hineinfallenden organischeu

. Theilchen, Staub von denKleidern, in der Luft schwebenden Infusorienkeimen

• und ahnlichen Ursachen her. Wenn die Farbe nicht zu tief ist, so kann man
bei der in der Pharmacopoe vorgeschriebenen Concentration nichts dagegen

|
einwenden. Eine Lauge von dem specif. Gewieht 1,19 kann man fast farblos

darstellen.

Ueber das specif. Gewieht verschieden starker Losungen des Kalihydrats

in Wasser giebt die folgende Tafel von Dalton Rechenschaft, deren Richtig-

keit durch Yersuche, welche in Otto’s Laboratorium angestellt wurden
,
be-

rstStigt worden ist.

Tabelle fiber den Gehalt der Kalilauge an Kali bei verschiedenem

'Specif. Gewieht.

specifischem Gewichte von Dalton.
Procente Kali. Specif. Gewieht. Procente Kali.

1,68 51,2 1,32 26,3

1,60 46,7 1,28 23,4

1,52 42,9 1,23 19,5

1,47 39,6 1,19 16,2

1,44 36,8 1,15 13,0

1,42 34,4 1,11 9,5

1,39 32,4 1,06 4,7

1,36 29,4

Kali nitricum. 0atyeterfaute6 Stall

Kali nitricum depuratum. Nitrum depuratum. Nitras kalicus

depurcitus. ©evemigter ©atpeter.

Es ist in drei Theilen kaltem und vier zehntel Theilen
•cochendem Wasser loslich, und die Losung darf, mit salpeter-
;aurem Silber versetzt, nur triibe erscheinen, aber keinen Nieder-
uchlag geben.

Die Pharmacopoe hat keinen rohen Salpeter mehr aufgenommen, welcher
mch zu Heilzwecken niemals angewendet wird, und iiberlasst die Reinigung
les rohen Salpeters der chemischen Fabrik.

Die hartnackigste Verunreinigung des Salpeters sind Chlormetalle; schwe-
elsaure Salze sind nur in sehr kleinen Mengen darin; Kalk und Bittererde
ehr selten. Auf die letzteren macht man einen Reactionsversuch mit klee-
aurem Kali und basisch phosphorsaurem Ammoniak. Schlagen beide Reac-

Monen nicht an, so hat man darauf ferner keine Rucksicht zu nehmen. Be-
hnden sich diese Erdsalze darin, so wird der Gang der Arbeit darnach ein-
•enchtet.

,

Die Reinigung des Salpeters griindet sich auf seine ungemeine Loslich-

»

lrn ^as8er bei der Siedhitze im Yerhaltniss zu jener bei einer niederen
emperatur. Hierin wird er von keinem anderen Salze ubertroffen. Wahrend

ei l

^Pctei bei 0° 13V3 Tide. Wasser zur Losung erfordert, gebraucht er
aer Siedhitze nur die Halite seines Gewichtes an Wasser, nach einigen
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Angaben noch wenigor. Es ist klar, dass cine in der Siedhitze gesattigte
Aufiosung von Salpeter durch Abkiihlen eine grosse Menge Salpetcr nieder-
fallen lassen miisse. Die Chlormctalle besitzen diese Eigenschaft nicht, son-
dern sind bei der Siedhitze nicht viel loslicher, als bei der gewohnlichen Tern-
peratur, woraus denn wieder der fernere Schluss folgt, dass eine siedend be-

reitete Losung von Chlormetallen bei der Abkiihlung wenig oder nichts aus-

scheiden werde. Diese beiden Arten von Salzen behalten neben einandei

ihre Loslichkeitsverhaltnisse unverandert bei, und es liegt ganz nahe
,
diese

Eigenschaft zur Entfernung der Chlormetalle zu benutzen. Da nun die Chlor-

metalle in den meisten Fallen nicht in derjenigen Menge vorhanden sind

dass sie mit dem zum Losen des Salpeters nothigen Wasser eine gesattigte

Losung geben konnen, so wird von den Chlormetallen beim Erkalten nichti

heraus krystallisiren
,
sondern diese werden sammtlich in der Mutterlauge

bleiben
,
und es kommt bloss darauf an

,
die Mutterlauge mit dem geringstei

Verlust an Salz vollkommen von dem Salpeter abzuwasehen.

Ueberlasst man den Salpeter einer ganz ruhigen Krystallisation, so bildei

sich Krystalle, welche Mutterlauge in Hohlungen einschliessen. Diese liess<

sich denn natiirlich nicht wegwaschen, bis der ICrystall selbst weggewaschei

ware, was offenbar lacherlich ware. Man muss also die Bildung solcher gros

seren Krystalle zu verhindern suchen. Das Yerfahren ist demnach praktiscl

folgendes.

Man bringt den Salpeter in einen grossen messingenen oder kupfernei

Kessel, giebt die Halfte seines Gewichtes an Regenwasser auf und ztindet eii

lebhaftes Feuer unter dem Kessel an. Es ist auffallend, wie langsam sich da

Gemenge erwarmt, Der Salpeter liegt wie Eis in der Fliissigkeit. Die meist

Warme wird zur Schmelzung des Salpeters, d. h. zur Yernichtung von Coha

sion verwendet, und wird dadurch latent, nur ein geringer Theil der Warm<
wird als erhohte Temperatur fiildbar. Endlich aber wird die Fliissigkeit heiss

der Salpeter lost sich vollstandig, und die Fliissigkeit kommt ins Siedcn. Mai

lasst sie eine kurze Zeit ruhig sieden, damit der Schaum an den Rand sicl

anlege, und bringt sie nun mit einem passenden Henkelgefasse auf ein ausge

spanntes leinenes Colatorium. Dasselbe ist auf einem Tenakel befestigt, un<

wird kurz vor dem Aufgiessen mit siedendem Wasser befeuchtet und umge

riihrt. Das Tenakel liegt auf einer reinen holzernen Biitte, da man steinern

oder thonerne Gefasse nicht leicht in der nothigen Grosse haben kann. Wen
das Leinen die rechte Dichte hat, so lauft die Fliissigkeit rasch und vollkorr

men klar durch. Each Bediirfniss wird die erste Portion noch einmal in de

Kessel zuriickgegeben.

Wenn der rohe Salpeter Kalk oder Bittererde enthalt, so wird wiihren

des ersten Kochens eine kleine Menge kohlensaures Kali zugefiigt, bis ein

schwach alkalische Reaction eingetreten ist. Der gebildete kohlensaure Kal

bleibt auf dem Colatorium. In den wenigsten Fallen wird dieser Umstan

eintreten.

Wenn alles durchgelaufen ist, wird die Fliissigkeit mit einem holzerne

Spatel anhaltcnd stark bis zum volligen Erkalten geriihrt, und das reichlic

abgesetzte feinkornige Salz bestandig aufgestort. Im Verhaltniss, als sic

immer mehr der reine Salpeter ausscheidet, erscheint die noch dariiber stc

hende Fliissigkeit immer tiefer gefarbt und schmutziger, weil sich darin di

Farbstoffe concentriren. Die gauze Arbeit ist zweckmiissig im Winter bei gi

lindem Froste auszufiihren
,

weil dabei die grosste Menge des Salpeters sic

ausscheidet, und das reine Wasser beim Waschen die geringste Losungskra

auf den Salpeter ausiibt.

Nun folgt die Operation desTrennens der Mutterlauge von den Krystalle]
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Zu diesem Zwecke bringt man die Krystallmasse in thdnerne Zuckerhutformen,

deren Spitze unten durch einen Pausch Baumwolle oder Thierwolle verstoplt

ist, und lasst erst alle Mutterlauge ablaufen. Darauf ebnet man den Salzbrei

und bedeckt ihn mit einer doppelten Schicht selir dichten und schlecht durch-

lassenden Seidenpapiers. Die Hander des Papiers stehen an der Wand der

Zuckerhutform in die Hohe, damit kein Wasser anders als durch das Papier

selbst in die Salzmasse eindringen konne. Man giesst nun destillirtes Wasser

auf das deckende Papier bis zur Hohe eines halben Zolls. Das Wasser sickert

durch die Substanz ganz gleichmassig und allmalig in das Krystallmehl hin-

ein
,

sattigt sich in den

oberen Schichten mit einer

der Temperatur entspre-

chendenMenge reinen Sal-

peters und fiihrt nach dem
Gesetz der Schwere die

den Krystallen anhaften-

denTheile der Mutterlauge

abwarts, wo sie langsam

abtropfeln. Yon Zeit zu

Zeit priift man die abfal-

lenden Tropfen mit Silber-

losung auf Chlorgehalt.

Wenn hier alle Reaction

auf Clilor verschwunden,

oder sehr schwach gewor-

den ist, lasst man den Ap-

parat noch eine Zeit lang

stehen, bis keine Tropfen

mehr fallen.

Der ganze Apparat ist

in Fig. 55 ohne die Fiil-

lung dargestellt, das Salz

w?ird nun mit einem sil-

bernen Loffel, den man
aus der Haushaltung ent-

lehnen kann, auf die mit Filtrirpapier bedecltten Hiirden des Trockenofens

ausgebreitet und darin vollstandig getrocknet. Es lasst sich leicht zu einem
groblichen Krystallmehl verreiben

,
welches zu Losungen fein genug ist. Fur

den Gebrauch in Pulvern wird eine ltleinere Menge zu feinem Pulver gestos-

sen und gesiebt.

Die vorstehende Methode ist in ihren wesentlichen Umrissen schon lange

im Gebrauch, jedoch mit einigen Abweichungen, die ich naher beriihren will.

Meistens wird empfohlen
,

die Mutterlauge mit einer gesattigten Losung von
reinem Salpeter abzuwaschen. Dies ist unzweckmassig. Denn wenn wir rei-

nen Salpeter machen sollen, darf man nicht voraussetzen, dass man schon wel-

chen beaasse. Wenn dies nicht der Fall ist, so muss man doch zu unserer

Methode iibergehen. Wenn man die Salpeterlauge direct aufgiesst, so rinnt

sie ohne weiteres Ilinderniss so rasch ab, dass man eine viel grossere Menge
davon braucht, als wenn sie nur allmalig einsanke. Wenn man glaubt, dass

man durch Anwendung von Salpeterlosung eine grossere Menge des Products
erziele, als bei Anwendung von reinem Wasser, so ist dies nur eine Gesichts-

tauschung, da man ja eine bereits fertige, sogar trockne Waare zu diesem
Zweck opfern muss. Die Salpeterlosung bedarf sicherlich auch noch einer
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filtration, welche umgangen werden kann, wenn man mit reinem Wasser de-
placirt, und endlich kann man ja nicht wissen, wie viel Salpeterlbsung man
voraus bereiten miisse. Denkt man sich, dass, statt eine Losung von Salpeter
aufzugiessen, man den reinen Salpeter als Pulver auf den zu reinigenden
sckiittete, so kommt die Operation mit unserem Verfahren ganz liberein, ihdem
sich oben sehr bald eine reine Schicht von Salpeter bildet. Aber eben so

einleuchtend ist es
,
dass die Anwendung von reinem Salpeter alsdann ganz

uberfliissig ist.

Die Hauptsache berulit darauf, dass das Wasser nur sehr langsam und
gleiclimassig an alien Stellen einsickere. Dieses habe ich durch die aufgelegte

doppelte Schicht von dichtem Filtrirpapier erreicht, und ohne diese Yorsicht

findet grosser Yerlust Statt. Liisst man das Wasser durch schnell filtrirendes

Papier oder gar durch Leinen gehen
,
so frisst es Canale in die Salzmasse,

durch welche alles nachfolgende abfliesst
,
wahrend die daneben liegenden

Theile unausgewaschen bleiben. Einen Wink dazu habe ich aus der Zucker-

raffinerie entnommen, wo ein wasseriger Thonbrei auf den Meliszucker ge-

gossen wird
,

urn allmalig den Syrup zu verdrangen. Der Thon hat keinen

andern Zweck, als das sehr langsame Nachfliessen des Wassers zu bewirken.

Keine andere Methode, den Salpeter zu reinigen, kann sich mit dieser in

Betreff der Leichtigkeit der Ausfiihrung und der Ausdehnung der Arbeit auf

jede beliebige Menge gleichstellen
,
wenn man etwa den Centrifugalapparat

ausnimmt, welcher bis jetzt in der Pharmacie noch nicht angewendet ist.

Das blosse Losen und Krystallisiren, wie es die Pharmacopoe vorschreibt,

giebt ein nur halb reines Praparat und viel Mutterlauge.

An eine Fallung des Chlors mit Silber wird wohl Niemand mehr denken,

weil man dabei eine ziemlich dunne Losung machen muss, um das iiberschus-

sige Silber mit Schwefelwasserstoff zu fallen. Ausserdem hat man zwei Fil-

trationen
,
Verdunsten des Schwefelwasserstoffs und Krystallisiren durch Ein-

dampfen. Alles dies ist sehr umstandlich, giebt zu Yerlust von Zeit, Substanz

und Brennmaterial Yeranlassung.

Eine ganz von den beschriebenen Methoden abweichende ist von Grote
in Braunschweig im Jahre 1838 angegeben worden. Sie besteht darin, dass

man den nur mit Chlormetallen verunreinigten Salpeter mit Salpetersaure

befeuchtet und zur Trockenheit abdampft. Grote empfiehlt auf 1 Pfund Sal-

peter 1 Unze Salpetersaure zu nehmen. Durch die Erwarmung werden die Chlor-

metalle von der Salpetersaure zersetzt, Chlor entweicht mit Stickoxydgas und

das Chlormetall ist in ein salpetersaures Salz verwandelt.

Diese Methode ist vortrefflich
,
um sich aus einem bereits halbraffinirten

Salpeter einen von Chlor ganz freien in kleineren Mengen zu verschaffen.

Dagegen hat sie fur die Anwendung im Grossen bedeutende Uebelstiinde.

Erstlich entfernt sie nur die eine Verunreinigung und lasst alle anderen, wie

Kalk, Bittererde, schwefelsaure Salze, darin. Sie maclit deshalb eine zweite

Raffination durch Losung nicht entbehrlich. Zum andern muss der zu reini-

gende Salpeter vorher schon zu einem feinen Pulver gestossen werden, damit

die Salpetersaure iiberall hingelauge. Diese Arbeit ist aber ganz verloren,

wenn man nachher noch einmal krystallisiren muss. Endlich aber ist die

vollstandige Austrocknung grosser Mengen von Salpeter, welcher mit Salpe-

tersaure durchdrungen ist, eine schwierige und sehr belastigende Operation.

Sie kann offenbar nur in Porcellangefassen und auf freiem Feuer, aber nicht

auf dem Wasserbade zu Ende gebracht werden. Bei Behandlung trockner

Substanz.en auf offencm Feuer ist aber gerade die grosste Porcellanschale des

Laboratoriums in bestandiger grosser Gefahr. Ununterbrochen muss die

Masse umgestochen werden, und dieses darf nur mit einem porcellanenen
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oder glasernen Spatel geschehen. Die vollkommene Zersetzung' der Ghlormetalle

geht aber erst in dem letzten Augenblicke des Austrocknens vor sich
,
und

deunocli bekalt der so gereinigte Salpeter immer noch einen Gerueb nach

Salpetersaure, den man ihm nur durch eine Raffinirung nehmen kann, welche

iibrigeus aueh wegen des unvermeidlicken Hineinfallens von Staub und Asche

wahrend des langen Offenstekens nicht vermieden werden kann. Es ist dem-

nach nicht zu bezweifeln
,
dass fur grosse Mengen Salpeter die von uns em-

pfohlene Methode vorzuziehen sei; dagegen kann man die sehr chlorhaltige

Mutterlauge mit Salpetersaure versetzt zur Trockenheit eindampfen und da-

durch einen so reinen Salpeter darstellen, dass man ihn bei einer neuen Opera-

tion als Salpeter beiwerfen kann. Da die Mutterlauge an Yolum ungleich ge-

ringer ist, als die ganze in Arbeit genommene Menge, auck dieselbe vorlaufig

noch fliissig ist, und beim Verdampfen noch langere Zeit kein Umrxihren

nothig macht
,

so lasst sich diese Arbeit mit viel kleinerer Miihe zu Ende
bringen. In der Mutterlauge finden sich auch noch ferner alle Farbstoffe des

Salzes, die aus den Gefassen
,
Tenakel, Colatorien sich allmalig gesammelt

und concentrirt haben. Es ist zweckmassig, eine so stark gefarbte Fliissig-

keit nicht einem reinen Salpeter aufs Neue zuzusetzen
,
sondern einmal durch

ein gelindes Schmelzen des Salpeters in trockner Hitze
,
welches in einem

gusseisernen Grapen geschehen kann, alle Farbstoffe zu zerstoren.

Wenn man die Mutterlauge mit Salpetersaure behandelt, um alle Chlor-

metalle zu zerstoren, so erkaltman einen feucht werdenden und zerfliessenden

Salpeter. Dies riikrt von dem Uinstande her, dass die Mutterlauge nicht nur
Chlorkalium, sondern auch Cklornatrium enthielt, woraus denn der leicht zer-

fliessende Natronsalpeter entstanden ist.

Einen in Zeltchen oder Kugelform ausgegossenen Salpeter hatte man
sonst in den Officinen unter dem Hameu Sal prunellae vorrathig. Um ihn
darzustellen

,
schmolz man den reinen Salpeter, dem man etwas Schwefel zu-

fugte, wodurch etwas schwefelsaures Kali entstand, in einem reinen hessischen

Tiegel und schopfte ihn mit einer irdenen Pfeife heraus. Diese Pfeife hatte

den Kopf nach oben gerichtet und war unten an derSpitze mit einem dunnen
Loche versehen, Fig. 56. Man liess die Pfeife in dem geschmolzenen Sal-

peter warm werden und hielt sie nun rasch iiber

eine danebenstehende Marmor- oder Messingplatte,

auf welche nun die einzelnen Tropfen des ge-

schmolzenen Salpeters Helen und darauf erstarrten.

Die fertigen Kiigelcken wurden weggenommen,
und mit dieser Arbeit nach Bediirfniss fortgefah-
ren, indem man auch wieder den Tiegel mit rei-

nem Salpeter nachfullte.

Der reine Salpeter ist ein farbloses Salz, wel-
ches aus einer warmen Losung sehr leicht in lan-
gen sechsseitigen Saulen krystallisirt. Es hat ein
specif. Gewicht von 2,1 nach Karsten. Die Kry-
stalle des Salpeters sind wasserfrei. Er sckmilzt
unter der Rothgliihhitze, okne etwas zu verlicren,
zu einer wasserhellen I’liissigkeit, die beim Erkal-
ten unter Zusammenziehung zu einer weissen, un-
durchsichtigen, faserigen Masse, Nitrum tabulation,
gesteht.

In der Glukhitze wird er zersetzt, zuerst unter Entweichen von Sauer-
stortgag, nachher wird djes immer mehr mit Stickgas verunreinigt, und es

P'ia. 5G.

bleibt ein Gemenge von reinem Kali und Kaliumhyperoxyd iibrig.
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Der Salpeter besteht aus 1 Atom Salpetersaure (54) und 1 Atom Kali
(47,2), hat also die Formel N 05 -f- K 0 und das Atomgewicht 101,2.

Die Reinlieit des Salpeters betrifft frcmde Sake und darunter namentlicli
die Chlormetalle. Man lost etwas Salpeter in destillirtem Wasser auf und
troplelt eine Auflosung von Silbersalpeter hinein. Cblorgehalt verratU sich

durch einen kasigen Niederschlag; bei geringer Verunreinigung tritt eine

Triibung oder ein blosses Opalisiren ein. Schwefelsaure Sake werden durch
Chlorbaryum erkannt, welches damit einen in Sauren unloslichen Nieder-
schlag giebt.

Kalk wird durch kleesaures Kali angezeigt, indem sich ein in Flittern

schillernder Niederschlag bildet. Bittererde wird in der vom Kalke abfiltrir-

ten Fliissigkeit durch phosphorsaures Ammoniak angezeigt
,

direct durch

Kalkwasser.

Natronsalze haufen sich beim Dmkrystallisiren in der Mutterlauge an, und
geben dem daraus krystallisirten Salpeter eine grosse Neigung zum Feucht-

werden und Zerfliessen. Auch kann in der Mutterlauge der Gehalt an Natron

durch antimonsaures Kali direct nachgewiesen werden
,
indem sich dadurch

ein krystallinischer
,

schnell sich absetzender Niederschlag bildet. Das anti-

monsaure Kali erhalt man als Nebenproduct bei der Bereitung des Kali

stibicum.

Der gereinigte Salpeter muss von alien diesen Yerunreinigungen frei sein,

und darf hochstens eine Spur von Chlormetallen zeigen, die iibrigens nach

unserer Methode auch sehr leicht daraus entfernt werden.

Die erste bestimmte Kenntniss des Salpeters geht bis auf Geber zuriick.

welcher daraus Scheidewasser und Konigswasser darstellte. Nachher hat die-

ses Salz die Geschicke der Welt verandert, und schon dadurch eine grosse

Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Kali sulphuricum. ©cfyroefelfaureS $ali.

Kali sulphuricum depuratum. Tartarus vitriolatus depuratus. Arca-

num duplicatum depuratum. Sulphas kalicus depuratus.

Luftbestandige Krystalle, die frei von schwefelsaurem Natron

sein miissen; es ist in neun Theilen kaltera und vier Theilen

lieissem Wasser loslich.

Wenn die Arbeit des Reinigens des schwefelsauren Kalis wirldich aus-

gefuhrt werden soil, was bei der Reinheit des im Handel vorkommenden wohl

selten nothig sein diirfte, so bedient man sich dazu eines grossen kupfernen

oder messingenen Kessels, in welchem man das Salz mit seiner vierfachen

Menge Wassers eine Zeit lang kocht, bis sich kein Salz mehr lost, also

noch immer etwas ungelost in der Lauge vorhanden ist. Man setzt nun einen

Augenblick ab, damit die groben Theile sich zuBoden senken, und bringt die

noch siedend heisse Fliissigkeit auf ein ausgespanntes Colatoriuin von Leinen.

Die Fliissigkeit fangt man in steinernen Gefassen oder grossen Schiisseln auf
|

und lasst sie durch Erkalten krystallisiren. Die uberstehende Fliissigkeit wird

noch einmal unter Zusatz von etwas Wasser mit neuen Mengen Salzes gekocht !

und wiederum colirt. Zuletzt wird sie stark eingedampft, und man lasst so lange
j

auskrysi allisiren, als die Krystalle geniigend rein erscheinen. Die auf Trichtern

abgetropfelteu Krystalle werden getrockuet.
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Diese Arbeit ist nur vortheilhaft im Grossen auszufiihren
,
weil kleinere

Mengen zu rasch erkalten, und die Krystallisation schon auf dem Colatorium

• stattfiudet. Wenn das Colatorium nicht mehr flott lauft, so muss man zuriick-

.giessen, das Colatorium auswaschen, und von Neuem aufspannen. Auch kann

man die Krystallisation durcb Umruhren storen
,
und das pulveifoimige Salz,

wie beim Salpeter beschrieben wurde, auf Trichtern durch Deplaciren aus-

waschen. Man erhalt es alsdann in einem mehligen Zustande. Weil das

-schwefelsaure Kali im kalten Wasser sehr schwer loslich ist, so muss man

auch die Mutterlaugen bedeutend stark eindampfen und erhalt doch nur we-

nig Salz daraus. Aus diesem Grunde ist vorgeschrieben wordeu
,
die Mutter-

laugen mit neuen Mengen von Salz zu kochen
,
um diese Eindampfung zu

umgehen
,
oder sie erst bei Gewinnung einer grosseren MeDge Productes ein-

:treten lassen zu konnen.

Bezieht man reines schwefelsaures Kali aus dem Handel, so hat man es

nur behufs der Anwendung zu pulverisiren. Dies geschieht am besten in

einem Marmormdrser mit Keule von Guajakholz. Auch kann das Stossen in

einem gusseisernen Morser geschehen, wenn er durch Erwarmen gehorig aus-

.getrocknet ist, und endlichkann das gutgetrocknete Salz auf der excentrischen

Muhle zwischen trocknen Mahlscheiben zu einem weissen Pulver vermahlen

werden. In der Receptur wTird das schw'efelsaure Kali flussigen und trock-

nen Arzneien beigemischt. In flussige Arzneien giebt man es ohne Weiteres

als Pulver hinein
,
ohne zu erwarmen. Es lost sich alsdann so viel als mog-

lich. Befordert man die Losung durch Erwarmen
,

so krystallisirt nachher

das iiberschussige Salz in viel dickeren Krystallen heraus
,
als das gestossene

Pulver darstellte
,
und es bleibt doch nicht mehr gelost, als der Temperatur

ientspricht, und sich durch blosses Schutteln mit der kalten Fliissigkeit gelost

haben wrurde.

Man erhalt schwefelsaures Kali als Nebenproduct bei manchen Arbeiten.

.Bei der Destination der Salpetersaure aus Kalisalpeter gewinnt man saures

•schwefelsaures Kali. Es mochte nun nicht gerade eine okonomische Operation

-sein, wollte man die freie Schwefelsaure mit Pottasche sattigen, indem man
das kohlensaure Kali in ein minder werthvolles Salz verwandelte.

Bei der Darstellung der gereinigten Pottasche erhalt man eine grosse

Menge schwefelsaures Kali mit kohlensaurem Kali gemischt und zuletzt eine

Mutterlauge, welche kieselsaures Kali, Chlorkalium uud kohlensaures Kali ent-

:halt. Diese beiden Producte lassen sich nun vortheilhaft auf schwefelsairres

Kali behandeln, indem man die Reste von der Pottaschenreinigung mit den
Resten von der Salpetersaurebereitung neutralisirt. Dies geschieht durch
Kochen in einem kupfernen oder messingenen Kessel und durch Coliren,

wenn die Sattigung eingetreten ist. Die ubi’ige Behandlung ist dieselbe, wie
oben beschrieben wurde.

Die Bemerkung der Pharmacopoe, dass die Krystalle des schwefelsauren
Kalis frei von schwefelsaurem Natron sein sollen

,
ist doctrinair, denn dies

kann gar nicht vorkornmen, weil beide Salze nicht isomorph sind.

Da3 reine schwefelsaure Kali krystallisirt in wasserhellen, meist sehr klei-

nen harten Krystallen. Ihr specifisches Gewicht ist 2,66. Sie enthalten kein
chemisch gebundenes Wasser, dagegen etwas mechanisch eingeschlossenes,
weshalb sie auch in der Hitze verknistern. Nur in sehr starker Gluhhitze ist

das Salz schrnelzbar, nicht fluchtig. Es schmeckt salzig bitter. Durch Gliihen
mit Kohle verwandelt es sich in einfach Schwefelkalium. 100 Theile Wasser
losen nnter geringer Kalteerzeugung bei 0° 8,36 Theile, und fur jeden Cente-

|

S1'malgrad 0,1741 Theile weiter. In Kaliiauge von 1,33 specifischem Gewicht
ist das schwefelsaure Kali, naeh Liebig, ganz unloslich. Es besteht aus
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1 Atom Kali (47,2) und 1 Atom Schwefelsaure (40), hat also das Atom-
gewicht 87,2.

Das schwefelsaure Kali war bereits im 14. Jahrhundert bekannt. Para-
celsus waudte es im 16. Jahrhundert arzneilich an. Croll stellte.es aus-,-

Schwefelsaure und Weinsteinsalz als Tartarus vitriola tus dar.

Kali tartaricum. 5Beinfauree> .ftali.

Tartarus tartarisatus. Tartras Jcalicus.

Nimm: Heines saures weinsaures Kali, neun Theile 9>

Rem es saures kohlensaures Kali, sec hs Theile 6

Destillirtes Wasser, zwolf Theile 12

Erhitze das Wasser in einem Porcellangefasse und schiitte I

das saure weinsaure Kali und das saure kohlensaure Kali, jedes fur

sich, nach und nach hinein. Wenn nach dem Aufbrausen die
j

Losung nicht alkalisch ist, so fiige man noch so viel doppelt

kohlensaures Kali hinzu, dass dieses ein wenig vorwaltet. Die :

filtrirte Fliissigkeit dampfe man zur Krystallisation ein. Aus der i

Mutterlauge kann man durch Abdampfen und Krystallisiren noch !

mehr Kiystalle erhalten.

Die Ki’ystalle miissen farblos
,

durchsichtig
,
von metallischen Yer-

unreinigungen ganzlich, und von fremdartigen Salzen so viel als
|

moglich frei sein.

Es ist in drei viertel Theilen kaltem und einem halben Theile heis- i

sem Wasser loslich.

Nach der vorstehenden Vorschrift kann allerdings leicht ein reines Salz

erhalten werden
,
wenn die Verunreinigungen bereits einzeln entfernt sind.

Es ist entschieden die sicherste Art der Reindarstellung, und die Anwendung
unreinerer, also wohlfeilerer Stoffe ist nur eine Frage der Oekonomie. Der

kalkfreie Weinstein ist nicht theurer als die kalkhaltigen Crystalli Tartari
,

nur das Kali bicarbonicum ist theurer als Pottasche. Dagegen ist der Kiesel-

erdegehalt der rohen Pottasche eine sehr unangenehme Beimischung, wodurch

oft die fertigen Krystalle ein opalartiges Ansehen zeigen. Wenn nun aucli

im Grossen wahrscheinlich niemals das reine doppelt kohlensaure Kali ange-

wendet wird
,

so diirfte es sich zum pharmaceutischen Gebrauch am besten

eignen.

Die Eindatnpfung zur Krystallisation kann bei geniigend alkalischer Pie-

action in einem blanken eisernen Kessel geschehen. Die Krystallisation selbst

lasst man am zweckmassigsten in porcellanenen Schalen vor sich gehen, weii

hieraus die Salzkrusten am leiclitesten gelost werden konnen. Diese lasst

man auf einem Triehter abtropfeln und trocknet sie im Trockenofen. Y enn

man die Fliissigkeit so weit eindampft, dass beim Erkalten Krystalle entste-

hen, so werden diese meistens triibe, und stellen zusammenhangende grosse

Krusten dar. Wenn man hingegen so weit eindampft, dass nach dem Erkal-

ten keine Krystalle entstehen, und wenn man die Fliissigkeit an einem gleicli-

formig und mild warmen Orte stehen lasst
,
dass sie allmiilig verdunstet, so
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entstehen einzelne klar'e, durchsichtige
,
sehr schone Krystalle. Damit wegen

der langeren Dauer dieser Arbeit die Losungen nicht durck Staub verunrei-

nigt werden, bedeckt man sie mit einem in einem Reife ausgespannten Fil-

trirpapier. Von Zeit zu Zeit nimmt man die Krystalle keraus, dampft die

Flussigkeiten wieder ein, und sattigt gegen Ende den Uebersckuss des Kalis

mit etwas kalkfreiem Weinstein, worauf man die Krystallisation fortsetzt. Die

letzte Mutterlauge fallt man mit Schwefelsaure auf wiederhergestellten Wein-

j- stein, oder mit Chlorcalcium auf weinsauren Kalk, den man gelegentlick zu

weinsaurem Natron verarbeiten kann.

Die Krystallisation des Salzes ist gegen die frukere Eindampfung zur

Trockne ein sekr zu empfeklender Luxus.

Das neutrale weinsaure Kali krystallisirt in zusammenkangenden Krystall-

i • krusten. An derLuft werden die Krystalle nickt feuckt, das Pulver ein wenig.

Es ist leickt in Wasser loslick, in Weingeist aber fast gar nickt. Wenn
es mit Sauren zusammenkommt, so schlagt sick Weinstein nieder.

Die Erklarung des Vorganges bei der Darstellung des weinsauren Kalis

ist sekr einfack. Der Weinstein ist ein saures Salz, in welckem die Halfte

ider Saure nickt gesattigt ist. Betracktet man die Weinsaure als eine zwei-

j basiscke Saure, so sind die neutralen Salze so zusammengesetzt
,
dass sie aus

.2 At. Basis und 1 At. Saure besteken. Die sauren Salze besteken alsdann

.aus 1 At. Saure und 1 At. Basis und 1 At. Wasser. Da das Wasser keine

I entsckieden basiscke Eigensckaften besitzt, so sattigt es die sauren Eigen-

-sckaften der Saure nickt, obgleick es die Stelle von 1 At. Basis einnimmt.

ITritt nun an die Stelle des Atoms Wasser 1 At. einer wirklicken Basis, so

fmdet die Zusammensetzung der neutralen Verbindungen Statt. Dieses gekt
’ bei der vorliegenden Arbeit vor. Der Weinstein nimmt nock 1 At. Kali in

,-iseine Misckung auf, und verliert 1 At. Wasser. Die Koklensaure
,
welcke mit

dem Kali verbunden war, wird ausgetrieben.

Der weinsaure Kalk, welcker etwa im Weinsteine enthalten ist, wird bei

dieser Operation gar nickt beriikrt, sondern lost sick zum Tbeil in der lieissen

iTlussigkeit. Der weinsaure Kalk ist iibrigens in einer Losung eines neutralen

weinsauren Salzes weniger loslick, als in reinem Wasser.
Ein grosser Tkeil des weinsauren Kalkes sckeidet sick sckon wakrend des

\Kockens der Fliissigkeit aus, der iibrige Tkeil krystallisirt erst allmalig in

der Ruke und Kalte keraus. Wenn der weinsaure Kalk nickt vollstandig aus
der Lauge entfernt ist, so werden die Krystalle immer triibe und losen sick

nicht vollstandig.

Das neutrale weinsaure Kali bestekt aus 2 At. Kali (2 . 47,2 = 94,4) und
1 At. Weinsaure (C8 H4 O10 = 132), kat also das Atomgewickt 226,4. Es ent-

halt kein Wasser.

Kali tartaricum boraxatum. SSorarmctnfletn.

Tartarus boraxatus. Cremor Tartari solubilis.

Nimm: Borax, einen Theil 1

Destillirtes Wasser, zehn Theile 10

Reinen Weinstein, zwei Theile 2

Lose den Borax in einem Porcellangefass in dem Wasser
> auf, setze dann den Weinstein zu undjlasse das Gemisch im

Mo h r
, Commentar. 26
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Dampfbade unter ofterem Umriihren stehen, bis der Weinstein
gelost ist. Die Flussigkeit wird filtrirt und im Dampfbade so

weit abgedampft, bis eine zahe, nacli dem Erkalten zerreibliche

Masse daraus geworden ist. Die noch lieisse Masse wird nun
mit einem Spatel aus dem Gefass herausgenommen, indem man
sie zu Bandern auszieht, auf Papier gelegfc, bei gelinder Warme
vollstandig getrocknet, gepulvert und schnell in ein erwarmtes

Gefass geschiittet.

Er muss ein weisses Pulver sein, welches leicht feucht wird, sauer

schmeckt und in dem gleichen Gewicht Wasser loslich ist.

Er ist in einem gut verschlossenen Gefass aufzubewahren.

Die Vorschrift unterscheidet sich von jener der vorigen Ausgabe durch

Yerminderung des Weinsteins um die Halfte. Der Weinstein betrug fruber

das 3fache vom Borax, jetzt nur nocb das Doppelte.

Die Bereitung des Boraxweinsteins mit kalkfreiem Weinstein bietet keine

Schwierigkeit dar. Die Manipulationen sind im Texte angegeben. Wendet
man gewohnlichen Weinstein an

,
so lasst man die Salzlosung in einem stei-

nernen Topfe einige Tage im Keller steben, giesst und filtrirt ab, und dampi't

alsdann ein. Der Boraxweinstein muss langere Zeit im gepulverten Zustande

unter Umriihren ziemlich stark erwarmt werden, wenn er nicbt nachber in den
Gefassen zu einer steinharten Masse zusammenbacken soli. Er ist in gleichen

Theilen kalten und l
/2 Tbeile heissen Wassers loslich. Die Losung scbimmelt

leicht, und die concentrirte setzt in kurzer Zeit eine betracbtlicbe Menge eines

weissen Niederscblages ab
,
der aus Weinstein und weinsaurem Kalk besteht.

Aus kalkfreiem Weinstein bereitet, soil er nicbts absetzen.

Eine Losung von 1 Boraxweinstein in 2 Wasser bat ein specif. Gewicht

von 1,208. Gleiche Tbeile geben eine Losung von 1,33 specif. Gewicht. 6Un-
zen Borax und 18 Unzen Weinstein geben 30 Unzen einer Losung von 1,33

specif. Gewicht. Indessen lasst sich eine solche Losung nicht unveranderi

aufbewahren.

Das entsprechende Product der franzosischen Pharmacopoe wird aus

5 Weinstein und 1 krystallisirter Borsaure dargestellt. Indem diese den Wein-

stein loslicher macht, ist zu vermuthen, dass sie gegen den Weinstein die Rolle

einer Base ubernehme. Er zerfliesst nicht an der Luft.

Unser Boraxweinstein stellt eine durchscheinende Masse von gummiarti-

gem Ansehen dar. Es ist unkrystallisirbar
,
schmeckt sauer und salzig, und

reagirt sauer. Er zerfliesst an der Luft.

Ueber seine Zusammensetzung kann man nur Vermuthungen haben
,
da

man keine feste krystallisirbare Verbindungen darstellen kann. Die nacb

Atomgewichten dargestellten Verbindungen unterscheiden sich nicht wesent-

lich von den davon abweichenden Verhaltnissen. Dass der Boraxweinstein

saurer reagirt als der Weinstein selbst, liegt wohl in seiner grosseren Los-

lichkeit und in dem Umstande, dass die Borsaure eine sehr schwache Basit

gegeniiber der Weinsaure ist, indem man auch hier aus Analogie mit dem

franzosischen Praparate die Boraxsaure als Base betrachtet. Eine Formei

lasst sich nicht aufstellen.
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Kalium iodatum. 3obfaltunu

Kali hi/droiodicum. Jodetum Icalicimi.

Nimm: Jod, zwolf Theile 12

Eisendralit, vier Theile 4

Destillirtes Wasser, zweiundsiebenzig Theile 72

Jod, vier Theile 4

Keines saures kohlensaures Kali, vierzehn
Theile 14

Destillirtes Wasser, fiinfundvierzig Theile . 45

Die zweiundsiebenzig Theile destillirtes Wasser giesse in eine

Schale, schiitte den Eisendralit und die zwolf Theile Jod hinein

und erwarme die Schale im Dampfbade unter haufigem Umschiit-

teln gelinde so lange, bis die anfangs braune Farbe der Fliissig-

keit verschwunden ist. Dann wird die Fliissigkeit von dem nicht

gelosten Eisen in eine andere Schale abgegossen und das Eisen

gut abgewaschen. In den vereinigten Fliissigkeiten lose die vier

: Theile Jod auf und giesse die Losung nach und nach in eine
; kochende Losung des sauren kohlensauren Kalis in den funfund-

vierzig Theilen destillirten Wassers. Ist das Eisenoxyduloxyd

dadurch nicht vollstandig gefallt, so setzt man noch etwas von
einer Losung von saurem kohlensauren Kali hinzu. Man filtrirt

dann, wascht das Filtrum und den Inlialt sorgfaltig aus, dampft

die Fliissigkeit ab und lasst sie an einem warmen Orte krystalli-

siren. Die Krystalle sind in drei Viertheilen Wasser und sechs

Theilen hochst rectificirtem Weingeist loslich; sie miissen frei von

u kohlensaurem Kali, von jodsaurem Kali und so weit frei von
-• Chlorkalium sein, dass der Niederschlag, welchen man durch Fal-

lung der aufgelosten Krystalle mittelst salpetersaurem Silberoxyd

erhalt, mit Ammoniaklosung geschlittelt eine Fliissigkeit giebt,

die bei Zusatz von iibersckiissiger Salpetersaure nui-

triibe erscheint,

aber keinen Niederschlag giebt.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Nach Analogie des Acid, succinicum, Chloroform, Kali bicarbonicum und
anderer hatte man vermuthen konnen, dass die neue Pharmacopoe das Jod-
kalium aus der Zahl der Praparate in die der Mercabilia versetzt hatte, da
rich gerade bei diesem Korper dieses Sachverhaltniss schon seit lange festge-

'
stellt hatte. Wir linden jedoch das Praparat mit derselben Vorschrift, wie
in der vorigen Ausgabe, wieder aufgenommen, und wollen dies ohne Weiteres
annehrnen. Was die Wahl der Methode betrifft, so lasst sich manches dafiir
und dawider sagen, und es kommen iiberhaupt jetzt nur wenige Methoden
mehr zur Sprache. Im vorigen Commentar habe ich eine vollstandige Kritik
aller bis jetzt angewendeten Methoden gegeben. Dieselbe erscheint jetzt

2G*
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iiberfiiissig, da eine Menge Methoden durch das einstimmige Zeugniss aller

Praktiker verworfen worden sind
,

naraentlich jene mit Amvendung von
Schwefelwasserstoff, Schwefelkalium

,
Zink, Antimon und iihnlichen. Diese

kommen gar nicht mehr in Concurrenz, und wir haben von den am meisten

angewendeten und den besseren nur die folgenden zu beachten.

1) mit Eisenjodiir nacb Baup und Liebig,

2) mit Aetzkali und Gliihen mit Kohle oder Zucker,

3) mit Phosphor,

4) mit Schwefelbaryum und schwefelsaurem Kali.

Eine der zuerst angewendeten Methoden war jene von Baup, welcher

Eisenjodiir darstellte und dieses mit kohlensaurem Kali fallte. Der Nieder-

schlag hielt eine gewisse Menge Jod zuriick, und veranlasste dadurch Verlust;

der Niederschlag war schwer auszuwaschen, und man erhielt zuletzt sehr diinDe

Fliissigkeiten; das Eisenoxydul schied sich nicht vollstandig aus, dagegen die

frei werdende Kohlensaure, und das Praparat wurde beim Eindampfen rost-

farbig und musste mehreremal wieder aufgelost werden. Diese Methode
wurde zuerst verbessert, dass man dem Eisenjodiir noch so viel Jod zusetzte,

dass beim heissen Fallen das schwarze Eisenoxydoxydul niederfiel. Dies war
dichter, leichter auszuwaschen, vollstandig fallbar, und enthielt kein Jod.

Das Verfahren wurde von Liebig*) wesentlich verbessert. Es hatte noch

die Mangel, dass das Jod sich in dem Eisenjodiir nur sehr langsam und erst

in der Warme loste, und dass man diese Losung nur in Porcellangefassen be-

reiteu konnte, wegen der Einwirkung eiserner Gefasse auf das Jod, wodurch
Jodiir gebildet wurde , was dann wieder die Ausscheidung von magnetischem

Oxyd verhinderte.

Nach Liebig bereite man wie vorher Eisenjodiir, und anstatt den drit-

ten Theil von dem Gewicht des Jods in dem Eisenjodiir aufzulosen, lost man
es in verdiinnter Kalilauge. Diese muss etwas weniger betragen, als zur Fal-

lung gehort. Man vereinigt nun beide Fliissigkeiten in der Warme und voll-

endet die Fallung durch vorsichtig zugesetztes kohlensaures Kali, wahrend
bestandiger heftiger Bewegung der Fliissigkeit. Ohne dies wurde das kohlen-

saure Kali ortlich Eisenoxyd fallen und das Oxydul in Losung bleiben. Ste-

hen einmal alle Verhaltnisse aus Erfahrung fest, so erhitzt man die jodsaures

Kali enthaltende zweite Fliissigkeit mit dem zuzusetzenden kohlensauren Kali

in einem gusseisernen Grapen zum Kochen, und setzt dann das Eisenjodiir

allmalig zu. Es scheidet sich sogleich schwarzes magnetisches Eisenoxyd

aus, was sehr leicht auszuwaschen ist.

Nimmt man zum Eisenjodiir statt 3 Theile Jod nur 2 Theile, und 1 Theil

Jod in der Aetzlauge, so erhalt man reines Eisenoxydhydrat
,
welches sich

ebenfalls, jedoch nicht so leicht wie der Aethiops martialis auswaschen laest.

Die Pharmacopoe hat von dieser Abanderung keinen Gebrauch gemacht, da

der Apotheker, der gewohnlich im Kleinen arbeitet, Porcellangefasse in pas-

sender Grosse zur Hand hat.

Die Theorie dieser Darstellung ist einfach folgende.

Wenn 3 Theile Jod mit Eisen zu Jodiir verbunden werden, so entsteht

Eisenjodiir 3 (FeJ). Setzt man diesem noch 1 Theil Jod hinzu, so enthalt

die Fliissigkeit 3 At. Eisen und 4 At. Jod. Von diesen sind nur 3 At. Jod

mit dem Eisen verbunden, das vierte Atom ist bloss in Losung, da eineEisen-

jodidverbindung nicht existirt. Wird aber diese gemischte Losung mit kohlen-

saurem Kali gefallt, so treten an die Stelle der 4 At. Jod 4 At. Sauerstoff,

) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 100, S. 340.
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und die Eisenoxydverbindung, welche entsteht, ist Fe3 04 . Das ist das schwarze

magnetische Oxyd, welches aus gleichen Atomen Eisenoxyd und Eisenoxydul

besteht:

Fe3 04 = Fe2 03 + Fe 0.

Hat man zuerst nur 2 Theile Jod genommen
,

so entsteht Eisenjodiir

2 (Fe J), kommt dazu 1 Theil Jod, so enthalt die Losung Fe2 J3 ,
und tritt an

die Stelle des Jods Sauerstoff, so entsteht Fe2 03 oder Eisenoxyd.

Wird ein Gemenge von Eisenoxyd und Eisenoxydul, als welches man die

Mischung Fe3 J4
ansehen kann, mit nicht zulanglichem Alkali gefallt, so fallt

erst Eisenoxyd als die schwachere Basis, zuletzt Eisenoxydul als die starkere

nieder. Will man aber beide vereinigt fallen, so muss man die Jodeisenlosung'

zu dem Alkali setzen, wo dann sogleich Fe3 04 herausfallt. Liebig macht

nun aufmerksam, dass der Niederschlag, welcher durch Zusatz von kohlen-

saurem Kali entsteht, ein sehr ungleichartiger sei, dass er sich aber in der

Ruhe und nach langerem Stehen allmalig doch zu schwarzem magnetischen

Eisenoxyd vereinige.

Die zweite Methode durch Aufnahme des Jods in Aetzkali und schwaches

Gluhen mit Kohle wird in folgender Art ausgefuhrt.

Man bereite sich eine Aetzkalifliissigkeit aus reinem kohlensauren Kali

and reinem Aetzkalk, nach den in dem Artikel Kali hyclricum solutum gege-

benen Handgriffen. Die Anwendung von reinem kohlensauren Kali ist uner-

lasslich, weil das gereinigte immer viel Chlorkalium enthalt, welches auf keine

Weise von demJodkalium getrennt werden kann. Man erhalt alsdann unreine

Mutterlaugen und verliert dadurch mehr Jod, als der Mehrpreis des reinen

kohlensauren Kalis gegen das bloss gereinigte betragt. Die Aetzkalifliissigkeit

wird nach dem Absetzen des Kalkes mit einem Heber in eine reine Flasche

iibergezogen und unmittelbar in diesem Zustande verbraucht. Die Pharma-

copoeen und Lehrbiicher der Pharmacie wenden alle eine Aetzkalifliissigkeit

von 1,33 specif. Gewicht an, und konnen sich von dieser iiblichen Starke nicht

trennen. Es lasst sich dies dadurch entschuldigen
,
dass sie gereinigte Pott-

asche anwenden, welche immer schwefelsaures Kali enthalt, und welches nur

durch diese Concentration ausgeschieden werden kann. Die diinne Aetzkali-

fliissigkeit lasst sich ja viel leichter einkochen, wenn sie mit Jod gesattigt ist,

als ohne dies. Beim Einkochen kann ein Anziehen von Kohlensaure und eine

Farbung durch Bildung von IJumussaure von hineinfallenden organischen

Staubchen gar nicht vermieden werden. Es wird also ohneWeiteres die erste

kohlensaurefreie Aetzkalifliissigkeit genommen, die vom Kalk durch Absetzen,

ohne Coliren und Filtriren erhalten wird. Sie ist klar und farblos wie

Wa3ser.

Yon dieser bringt man eine beliebige Menge in einen gusseisernen Gra-

pen, erwarmt gelinde und fiigt nun allmalig Jod zu, bis die Fliissigkeit eben

einen leichten Stich ins Gelbe angenommen hat. JSTun wirft man in die

Lauge yi0 von dem Gewichte des angewandten Jods feines Holzkohlenpulver

und dampft die Fliissigkeit unter Umriihren zur Trockne ein. Ein vollstandi-

ge3 Vermischen wird nun durch Zerreiben mit einem Pistille bewirkt. Es
wird ein Deckel auf den Grapen gesetzt und das Feuer verstarkt, bis die

Masse anfangt zu verglimmen. Man steigert nun bei bedecktem Gefasse das

Feuer, bis der ganze Boden dunkelroth gliiht und lasst alsdann erkalten.

! Die Masse nimmt man mit sehr wenig destillirtem Wasser zu einer concen-
trirten Losung auf und filtrirt dieselbe durch ein kleines Filtrum in eine

flache Schale oder einen porcellanenen Suppentellcr. Mit diesem stellt man
sie, mit Fliesspapier bedeckt, in den Trockenschrank und uberliisst sie der
langsamen freiwilligen Yerdunstung, wodurch die schonsten Krystalle ent-
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stehen. Diese trennt man von der Mutterlauge und trocknet sie auf dem
Teller Belbst.

Die Vorziige dieser Methode sind wesentlich folgende. Das Priiparat wird
in einer Operation, in einem und demselben Gefasse, welches keine Gefabr
des Berstens oder Zerbrechens darbietet, bis zum Losen fertig gemacht! Das
Salz ist mit sehr wenig fremden Substanzen, einer kleinen Menge tiberschussi-

ger Kohle
,
gemengt, lost sich leicht auf, und es braucht keine grosse Menge

eines Niederschlages ausgewaschen zu werden. Hierdurch wird vermieden,
dass kein Jod im Niederschlage stecken bleiben kann

,
und dass man keine

verdiinnte Waschfliissigkeiten einzudampfen hat. Die Lauge ist ganz farb-

und geruchlos, weil sie von einem gegluhten Salze lierruhrt. Yiele Methoden
liefern ein Praparat, welches nach Jod, Jodkohlenwasserstoff, Jodschwefel und
sonst wie riecht. Dies findet namentlich dann Statt, wenn jodhaltige Fliissig-

keiten mit Filtern, Weingeist, gefarbter Aetzkalilauge in Beruhrung kommt,
und man kann solches Jodkalium nur durch Gliihen geruchlos machen. End-
lich sind fast gar keine Verluste bei dieser Methode moglich, wenigstens nicht

unvermeidlich, weil nur wenige, kleine und feste Gefasse in Anwendung kom-
men, und weil man durch passende Deckel jede Verfliichtigung von Jodkalium
wahrend des Erhitzens vermeiden kann.

Diese Methode wird wohl jetzt ziemlich allgemein beim Darstellen im
Grossen angewendet, und hat sich bei ausgedehnter Darstellung immer als

sehr praktisch bewahrt.

Die dritte Methode unter Anwendung von amorphem Phosphor wurde
von Liebig*) zur Darstellung vieler Jodpraparate empfohlen und von
Michael Pettenkofer **) speciell auf Jodkalium angewendet.

Ein Theil fein zerriebener rother, sogenannter amorpher Phosphor wird
in einer hinlanglich grossen Porcellanschale mit der 40fachen Menge warmen
Wassers iibergossen und dazu nach und nach zwanzig Theile trocknes Jod
gesetzt, welches durch Zerreiben mit dem Pistille mit dem Phosphor in innige

Beruhrung gebracht wird. Die Fliissigkeit wird anfanglich dunkelbraun, beim
Erwiirmen im Wasserbade aber farblos. Man giesst sie nun von dem Reste

des Phosphors ab, sattigt sie vollstandig erst mit kohlensaurem Baryt. zuletzt

mit Barytwasser, so dass eine schwach alkalische Reaction entsteht. Es schei-

det sich phosphorsaurer Baryt aus, und.Jodbaryum bleibt in Losung. Es wird

durch Filtration getrennt. Das Jodbaryum kann nun mit kohlensaurem Kali

oder schwefelsaurem Kali zersetzt werden
,
um gelostes Jodkalium und unlos-

lichen kohlensauren oder schwefelsauren Baryt zu erzeugen. Diese werden
durch Filtration getrennt, und die Jodkaliumlosung eingedampft. In prakti-

scher Beziehung diirfte die Methode keine Zukunft in der Pharmacie haben,

denn erstlich geht der amorphe Phosphor in eine fast werthlose Verbindung
iiber, den phosphorsauren Baryt, dann gehort zur Bildung des Jodbaryums
eine weit grossere Menge Baryt, als dem zu erhaltenden Jodkalium entspricht,

und ferner sind zwei Filtrationen unvermeidlich. Es muss namlich immer
als Zwischenstufe die Verbindung des Jods mit einem Korper hergestellt wer-

den, der mit Phosphorsaure eine unlosliche Verbindung bildet, um die Phos-

phorsaure, die man hinzu gebracht hat, wieder abzusclieiden. Diese Zwischen-

vcrbindung ist Jodcalcium oder Jodbaryum. Wenn man also anfangs
,
um

Phosphorsaure zu erzeugen, 1 At. Phosphor auf 5 At. Jod angewendet hat, so

entsteht zunaohst PJB ,
und diese zersetzen sich mit 5 At. Wasser zu 1 At.

*) Annalen der Chem. u. Pharm. Bd. 121, S. 222.

21, S. 225.

**) Ebendas- Bd.
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Phosphorsaure und 5 At. Jodwasserstoftsauro. Um diese mit Baryt zu satti-

|
o-en

,
bedarf man 5 At. Baryt fur die Jodwasserstoffsiiure ,

und 3 At. fur die

Phosphorsaure ,
weil diese dreibasisch ist. Es gehen also auf 5 At. Baryt,

welche zur Darstellung des Jodkaliums dienen, noch 3 At. Baryt verloren.

Oftenbar ist dies Yerhaltniss dasjenige, welches angenommen wurde, wenn

auf 1 Theil Phosphor 20 Theile Jod vorgeschrieben wurden; denn 5 At. Jod

wiegen 5.127 oder 635, dividirt durch 1 At. Phosphor (31,36) geben 20,5,

was mit obigem Yerhaltniss sehr nahe stimmt.

Zur Darstellung von Jodkalium hat Pettenkofer Jodcalcium mit schwe-

felsanrem Kali zersetzt. Diese Wahl ist wohl nicht gliicklich zu nennen, denn

der schwefelsaure Kalk mit 2 At. Wassergehalt ist sehr voluminos, und noch

dazu loslich. Unstreitig werden die Waschwasser ansehnliche Mengen Schwe-

felsaure und Kalk enthalten
,
moglicher Weise auch schwefelsaures Kali, da

dies mit Kalksalzen keinen gut sichtbaren Niederschlag giebt. Da nun hier

doch Jodbaryum als Zwischenstufe auftritt, so wiirde jede andere Methode

dasselbe leisten, welche ein reines Jodbaryum auf einem einfacheren Wege
liefert. Dies erinnert rnich an diejenige Methode, welche ich im Anhang zur

iPharmacopoea universalis zuerst beschrieben habe.

Aus Schwerspathpulver, Kohle und etwas Mehl werden Cylinder geformt,

welche nach vollstandigem Austrocknen entweder beim Topfer in einem Tie-

.gel, oder in einem Windofen mit Kohlen geschichtet durchgegluht werden.

'Wenn der Ofen ganz im Feuer ist, werden nochmal Kohlen aufgeschiittet

und alle Ziige oben und unten geschlossen bis zum vollstandigen Erkalten

des Ofens. Die gegliihten Schwefelbaryumcylinder kann man lange Zeit in

gut verschlossenen Glasern, selbst in Blechbiichsen verwahren.

Auf 16 Unzen Jod nimmt man 6 bis 7 Pfund Wasser und setzt dem Ge-

menge unter Erwarmen so lange Schwefelbaryum als Pulver zu, bis die braun-

: rothe Farbung der Flussigkeit verschwunden ist. Nun fiigt man 11 Unzen
-schwefelsaures Kali hinzu und kocht eine Viertelstunde lang. Die Zersetzung

.geschieht in dem Gemenge selbst, und man hat nur eine Filtration zu machen.
Der Niederschlag

,
schwefelsaurer Baryt

,
ist sehr compact

,
leicht auszu-

waschen
,
und dient nach dem Trocknen wieder zur Reduction zu Schwefel-

baryum. Die Lauge wird zur Krystallisation eingedampft und giebt ein

• schones Salz.

Diese Methode gehort mit zu den wohlfeilsten
,
weil die Nebenkosten nur

in dem Gluhen des Schwerspathes bestehen, indem die Substanz wiedergewon-
: nen wird, und weil das wohlfeilste und reinste Kalisalz angewendet wird.

Will man die Zersetzung mit dem schwefelsauren Kali sehr genau treffen,

so macht man kleine Fallungsproben in einem Uhrglase mit der Losung von
• schwefelsaurem Kali

,
bis kein Niederschlag mehr entsteht. Etwas Chlor-

baryumlosung kann man sich noch zur Seite stellen
,
im Falle das schwefel-

saure Kali in einem kleinen Ueberschusse vorhanden ware.

Bei der Wahl einer Methode zum grosseren Betrieb wurden 2 und 4
vorzugsweise in Frage kommen, und eine langere Ausiibung und Calculation

diirfte erst den Yorzug der einen oder der anderen Methode begriinden.

Die Krystallisation des Jodkaliums liefert nur dann sehr schone und regel-

massige Krystalle, wenn sie in grossen Mengen und sehr langsam ausgefiihrt

wird. Deshalb ist die Anwendung eines gut geheizten Trockenofens und sehr

flacher Gefasse zu empfehlen. Da das Jodkalium leicht an den Randern der
Schale in die Hohe steigt und sich auch dann iiber die Schale hinaus durch
Capillaritat verbreitet, so muss man darauf achten, dadurch nicht grosse Ver-
luste zu erleiden. Man stelle die Schale, welche das Salz enthalt, in eine an-

dere grossere Schale. Abdampfungen im Kleinen habe ich hiiulig mit An-
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wendung eines Niirnberger Nachtlichtes bewerkstelligt. Bei der empfohlenen
Methode erbalt man die Jodkaliumlauge in sehr concentrirtem Zustande.
Sollte sie durcb das Auswaschwasser etwas verdiinnt sein, so kann man sie
auch iiber gewohnlichem Feuer oder auf dem Wasserbade bedeutend con-
centriren. Nun stellt man die Schale an einem staubfreien Orte auf»einem
Stativ iiber ein Nachtlicbt, welches mit reinem Riibole gespeist ist. Diese
Nachtlichte brennen bekanntlich in einem kleinen Trinkglase, und das Oel
schwimmt auf Wasser. Als ein passender Ort, diese Arbeit vorzunehmen,
sind die geschlossenen Arbeitsriiume (Pharmaceutische Technik l.Aufl. S. 349,
Fig. 2S8, 2. Aufl. S. 43, Fig. 26) sebr zu empfehlen. Man lasst naturlich die Mutter-
lauge nicbt ganz eintrocknen, sondern giesst sie, wenn reichlich Salz heraus-

krystallisirt ist, in eine kleinere Schale, in welcher man die Operation fortsetzt.

Die letzte Mutterlauge stellt man fur eine neue Operation zuriick.

Endlicb aber muss aucb die Mutterlauge einmal aufgearbeitet werden, darait

sich die fremden Salze, Chlormetalle, Natronsalze nicbt zu sehr darin anhaufen.

Hat man Quecksilberjodid zu bereiten, so sattigt man die Mutterlauge

mit Jodwasserstoffsaure und fallt sie mit Sublimat. Die scbwefelsauren Salze,

Chlormetalle und Natronsalze scbaden bei dieser Darstellung nicht das Geringste.

Hat man nicht Gelegenheit, das Jodquecksilber zu gebrauchen, so dampft
man die Lauge zur Trockenheit ein, mischt sie innig mit der Halfte ihres Ge-

wichtes Braunstein und destillirt sie mit Schwefelsaure, welche mit etwas Was-
ser verdiinnt ist. Man erlialt in dieser Art Jod, was man in einem Kolben

verdichtet und zur Bereitung von Jodkalium sehr gut verwenden kann. Doch
soil man dieses letzte Aufarbeiten nur selten vornehmen, und die Eeste von

mehreren Operationen zusammenkommen lassen.

Das Jodkalium stellt in reinem Zustande meistens etwas triibe, zuweilen klare

Wiirfel, oder verlangerte Wiirfel dar. Sein specif. Gewicht ist 2,9 bis 3. Nach

dem Schmelzen gesteht es zu einer krystallinischen, perlglanzenden Masse. Es

schmilzt noch unter der Rothgliihhitze, verdampft an der Luft bei massigem

Gliihen, in Glasrohren eingeschlossen erst bei dem Erweichen derselben. Es

schmeckt scharf salzig und blauet schwach das gerothete Lackmuspapier. Es

besteht aus 1 Atom Kalium (39,2) und 1 Atom Jod (127), hat also das Atom-

gewicht 165,2.

Es wird durcb Chlor auf nassem und trocknem Wege zersetzt, indem

sich Clilorkaliuin bildet und Jod ausgeschieden wird. Auch Salpetersaure

zersetzt es unter Ausscheidung von Jod, wenn sie salpetrige Saure enthalt..

Concentrirte Schwefelsaure zersetzt es unter Erwarmung, indem sie zum Theil

selbst zerstort wird. Es entwickelt sich Jod und schweflige Saure. Wasserige

Schwefelsaure entwickelt erst Jodwasserstoffsaure, bei zunehmender Concen-

tration aber Jod.

Das Jodkalium zerfliesst, wenn es rein ist, nur an sehr feuchter Luft;

viel leichter aber, wenn es kohlensaures Kali, Jodnatrium oder Kochsalz ent-

halt. Es lost sich in Wasser unter Kalteerzeugung auf. 1 Theil lost sich bei

10°R. (12,5° C.) in 0,735 Theilen; bei 12,8° R. (16° C.) in 0,709 Theilen Wasser;

bei 96°R. (120° C.) in 0,45 Theilen. Die gesattigte Losung siedet bei 966 R.

(120° C.). Es ist auch ziemlich loslich inWeingeist. Bei mittlerer Temperatur

erfordert es 5,5 Theile Weingeist von 0,85 specif. Gewicht bei 10,8° R. (13,5° C.)

fordert es 39 bis 40 Theile absoluten Alkohols. In der Warme ist es darin

loslicher, als in der Kalte. Zur Receptur empfehle ich eine Losung von

gleichviel Jodkalium und destillirtem Wasser. Sie hat ein specif. Gewicht

von 1,523. Ich lasse sie mit einer Pipette abmessen, welche im Glase steht

und die den Gewichten des trocknen Jodkaliums entsprechenden Diamant-

striche tragt.
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Das Jodkalium kann verschiedene Yerunreinigungen enthalten. Kohlen-

saures Kali giebt sich durch das Aufbrausen mit Sauren auf das Bestimmteste

zu erkennen. Die leichte Zerfliesslichkeit des Salzes, so wie seine starker

alkalische Reaction lassen es vermuthen.

Jodsaures Kali verrath sich durch die braune Farbe und Fallung von Jod

bei Zusatz von Salzsaure oder verdiinnter Schwefelsaure.

Schwefelsaure Salze verrathen sich durch die bekannte Reaction mit Ba-

rytsalzen.

Am schwersten sind Chlormetalle darin zu entdecken. Man fallt einen

Theil einer Losung mit Silbersalpeter und siisst aus. Den noch feuchten

Kiederschlag iibergiesst man mit Aetzammoniak. Jodsilber ist darin unlos-

lich, Chlorsilber aber loslich. Sattigt man nun das ammoniakalische Filtrat

mit Salzsaure, so fallt, wenn Chlormetalle darin vorhanden waren, weisses

Chlorsilber nieder, wahrend Jodsilber gelb ist. Die einzige Reinigungsmethode

besteht im TJmkrystallisiren.

Da jetzt das Jodkalium zu Preisen in den Handel kommt, wofiir man das

darin enthaltene Jod nicht kaufen kann, so wird der Apotheker wobl haufig

Veranlassung haben, mit den im kiiuflichen Jodkalium befindlichen Yerunrei-

nigungen zu kampfen. Man unterscheidet hauptsachlich das franzosische,

porcellanartige, und das in Deutschland bereitete, meistens etwas mehr durch-

sichtige Jodkalium, obgleich sich auch die deutschen Fabrikanten Miihe geben,

ein dem franzosiscben ahnliches porcellanartiges Jodkalium zu bereiten. Die

Fabrikanten wiirden keine Yeranlassung haben, das undurchsichtig triibe ab-

: sichtlich bereiten zu wollen, wenn die Apotheker dasselbe nicht begehrten,

: und die Apotheker mussten doch irgend einen bestimmten Grund haben,

warum sie das porcellanartige Jodkalium verlangten. Wir miissen also die

IFrage bis zu diesem Punkte zuriickfuhren.

Wenn man Jodkalium aus mdglichst reinen Losungen bei vollkommener

Ruhe krystallisiren lasst, so erhalt man sehr harte durchsichtige Krystalle,

welche chemisch rein sind, wenn die Losungen rein waren, und es gelingt

nicht, porcellanartiges Jodkalium darzustellen. Es ist also bewiesen
,

dass

durchsichtige Krystalle rein sein konnen. Es ist aber noch nicht bewiesen,

ob porcellanartige Krystalle rein sein miissen oder konnen, ja nicht einmal

wahrscheinlich, da man aus reinen Losungen niemals porcellanariige Krystalle

•erhalt. Gewohnlich sieht man diese eigenthiimliche Form als eine besondere
' Molecularanordnung an, die derFabrikant durch einen unbekanntenHandgriff

oder durch Bereitungen in sehr grossem MaassBtabe erzielen konne. Jeder,

der Jodkalium in einigermaassen grosseren Mengen dargestellt hat, wird auch

beobachtet haben, dass es ihm zuweilen gelungen ist, aus den letzten, unrein-

sten
,
mit der grossten Menge kohlensauren Kalis beladenen Mutterlaugen

•schones „Pariser <! Jodkalium zu erhalten. Auch diese Erfahrung spricht da-

fur, dass das undurchsichtige Jodkalium nicht nothwendig das reinste ist.

Alle reinen homogenen Korper erscheinen bei ruhiger Krystallbildung durch-
sichtig, und die Triibheit ist ein Zeichen, dass fremdartige Korper von ver-

schiedener Durchlassungsfahigkeit fiir das Licht zwischengelagert sind. So
ist es auch mit dem Jodkalium. Das porcellanartige Salz enthalt jedesmal

bernerkbare Mengen von kohlensaurem Kali, und wahrend der deutscheFabri-
kant dieses Product nur gegen Ende einer Krystallisation erzeugt, erhalt es

der franzosische, indem er von Anfang an einen bedeutenden Ueberschuss
von kohlensaurem Kali hinein thut, sogleich in dieser Form. Das porcellan-

artige Jodkalium ist merklich zerbrechlicher, als das durchsichtige, indem ein

tTheil der dichten Mutterlauge mit ihrem Gehalte an kohlensaurem Kali in

diesen Krystallen eingeschlossen bleibt und die Cohasion der einzelnen
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Schichten deB Krystalles unterbricht und schwacht. Jedes franzosische Jod-
kalium hat iramer eine merkbar alkalische Reaction. Das reine Jodkalium
reagirt ganz neutral. Lost man Jodkalium in 36 Proc. Weingeist, bo erhalt
man eine Losung, die weder rothes nock blaues Lackmuspapier verandert,
weil das kohlensaure Kali in Weingeist unloslich ist. Die Heilung des Uebels
muss mit seiner Erkenntniss anfangen. Wenn die Collegen sich iiberzeugt

haben werden, dass der porcellanartige Zustand nur die Folge einer gewissen
Unreinheit ist, so werden sie dieses Praparat nicht mehr verlangen, sondern
das durchsichtige Salz, was wenigstens rein sein kann, wahrend das trube es

nicht sein kann, wobei es denn gleichgiiltig bleibt, aus welcher Quelle das

Praparat herstammt.

Eine andere haufige Yerunreinigung ist das jodsaure Kali. Diese Bei-

mischung riihrt von der Bereitung mit Aetzkali her und bleibt bei nicht

richtig geleiteter Gliihung zur Zerstorung desselben hartnackig dem Salze

anhaftend. Das jodsaure Kali ist ein schwerlosliches Salz, welches durch

reine Salzsaure im verdiinnten Zustande nicht verandert wird. Setzt man aber

dann Jodkalium hinzu, so scheidet sich sogleich die sechsfache Menge Jod

von der in der Jodsaure enthaltenen aus*). Die Wechselwirkung findet also

zwischen Jodsaure (J 05) und Jodwasserstoff statt. 1 At. Jodsaure und 5 At.

Jodwasserstoff geben 6 At. Jod und 5 At. Wasser:

J05 + 5 HJ = 6J -f~ 5 H 0.

Diese Zersetzung findet sogar durch Sauren Statt, welche schwacher sind,

als die Jodwasserstoffsaure, so dass sie an sich keine Jodwasserstoffsaure aus-

scheiden konnen; es kommt aber dann die Verwandtschaft des in der Jod-

saure enthaltenen Sauerstoffes zu dem Wasserstoff des neben dem Jodkalium

liegenden Wasseratoms und die des Kalis zu der schwachen Siiure hinzu, um

die Zersetzung dennoch zu bewirken.

Vermischt man reines jodsaures Kali mit reinem Jodkalium und Starke-

losung, so findet keine Spur einer Blauung Statt; sobald man aber etwas

Essigsaure zusetzt, so entsteht die tiefblaue Farbe der Jodstarke. Die Essig-

saure, welche an sich schwacher ist als Jodwasserstoffsaure, bewirkt hier den-

noch die vollstandige Umsetzung. Was die Essigsaure thut, findet auch bei

Fettsauren Statt, und dies ist der Grund, warum Salben mit etwas ranzigem

Fett und jodsaurehaltigem Jodkalium die so ungern gesehene gelbe Farbe

annehmen. Reines jodsaures Kali macht mit ranzigem Fette keine gelbe

Salbe, ebenso wenig reines Jodkalium, wenn sie aber beide zusammen sind,

so scheidet sich sogleich Jod aus. Ein Gemisch von jodsaurem Kali und rei-

nem Jodkalium ist demnach ein Reagens auf Saure und auf unreine Fette.

Besitzt der Apotheker einmal ein solches Jodkalium, was ihm im Sommer,

wo man der absoluten Reinheit des im Winter eingesammelten Fettes bei

der besten Aufbewahrung nicht mehr sicher sein kann, die Salbe gelb macht,

so ist die Frage, wie man das Uebel augenblicklick beseitigt, und dann, wie

man auf die leichteste Weise sein Jodkalium in den reinen Zustand uberfuk-

ren konne.

Gegen das Gelbwerden der Salben sind schon sehr viele Mittel vorge-

schlagen worden. Das wirksamste und unschadlickste ist die Hinzufiigung

einer sehr kleinen Menge von unterschwefligsaurem Natron. Die bereits ent-

standene gelbe Farbe versckwindet augenblicklich wieder.

Was nun die Zerstorung der Jodsaure im Jodkalium betrifft, so erinnere

ich mich nicht, andere Mittel als starkeres Gliihen vorgeschlagen geselien zu

haben. Dass dieses Mittel aber sehr grosse Verluste herbeifukrt und nicht

*) Annul, d. Chem. u. Pham. Bd. 98, S. 51.
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, einmal sicher hilft, ist leider nur zu bekannt. Man kann jedoch die Jodsaure

< vollstiindig durcli ein selir einfaches Mittel zerstoren. Man bereitet sich eine

kleine Menge Jodeisen in bekannter Weise aus seinen Bestandtheilen, und

L getzt davon dem aufgelosten Jodkalium so lange hinzu, bis ein Tropfen der

!
Flussigkeit, in eine kleine Menge warmes verdiinntes Aetzkali gebracht, einen

j. schwarzen und keinen gelben Niederschlag mehr giebt. Diese Zersetzung ist

eine ganz eigenthiimliche, die in der alkaliscken
,
aber niolit in der neutralen

Flussigkeit stattfindet. Yermiscbt man jodsaures Kali mit farblosem Jodeisen,

so findet keine Wechselwirkung Statt. Setzt man Saure zu, so scheidet sich

Jod aus, und dasJodmetall wird zerstort; setzt man Aetzkali zu, so wird die

Jodsaure von dem gefallten Eisenoxydul zerstort, und es bildet sich Jodkalium.

'So lange der Niederschlag rein gelb ist, so ist mehr Jodsaure, als dem Eisen

entsprechend, vorhanden; ist aber der Niederschlag schwarz, so ist das Eisen

in einem kleinen Ueberscbuss, und sammtliche Jodsaure ist zerstort. Das
Filtrat vom schwarzen Niederschlag giebt mit Salzsaure und Starke keine

blaue Farbe mehr. Zur Zerstorung der Jodsaure ware jedes Eisenoxydulsalz

.geniigend; aber man hatte alsdann entweder Salzsaure oder Schwefelsaure ins

PPraparat gebracht. Aus diesem Grund musste Jodeisen genommen werden.

Sobald die Flussigkeit die nothige Menge Jodeisen enthalt, urn mit Aetz-

kali einen schwarzen oder griinen Niederschlag zu geben, so erwarmt man
-sie zum Kochen und setzt sehr behutsam reines verdiinntes Aetzkali hinzu,

bis die Flussigkeit schwach alkalisch reagirt
,
was mit einem Glasstab auf

rothem Lackmuspapier gepriift wird. Es bildet sich eine unbedeutende Menge
eines dunklen Niederschlags, der leicht durch ein kleines Filtrum abgeschie-

den wird. Die eingedampfte Masse giebt ein jodsaurefreies Jodkalium. Den
Fabrikanten, welche Jodkalium mit Aetzkali und durch Gluhen mit Kohle be-
reiten, wiirde ich rathen, diese Operation unbedenklich jedesmal mit der ersten

Rohlauge des aufgelosten Jodkaliums vorzunehmen
,

sobald dieselbe Spuren
von Jodsaure verrath, was sie leider fast immer thut.

Ein sehr schones porcellanartiges Pariser Jodkalium wurde von vielen

Apothekern einer Handlung zuriickgesandt, weil sie damit nicht vor der Re-
vision bestehen konnten. Um seine Unreinigkeiten quantitativ zu bestimmen,
'•wurde in folgender Art verfahren.

5 Grm. Jodkalium in einem dicht verschlossenen Platintiegel abgeknistert,

verloren 0,090 Grm. an Gewicht oder 1,8 Proc. Ilierin ist allerdings eine

ikleine Menge Jodkalium enthalten, da es fast unmoglich ist, dasselbe ohne
leichtes Aufspritzen vollstandig wasserfrei zu machen. Yon den 1,8 Proc.

kommen zuverlassig 1,5 Proc. auf die eingeschlossene Mutterlauge.
Die abgeknisterte Masse wurde in Wasser gelost und 1 CC. Lackmus-

.tinktur zugesetzt, die fur sich allein 0,2 CC. Zehntel-Salpetersaure erforderte.

Es warden im Ganzen 2,3 CC. davon verbraucht, abzuglich der Menge zu der
Lackrnustinctur 2,1 CC. Diese entsprechen 2,1 X 0,006911 = 0,0145 Grm.= 0,29 Proc. kohlensauren Kalis. Ein anderer Yersuch gab nahezu y3 Proc.
kohlensaures Kali.

Zur Bestimmung der Jodsaure wurden 5 Grm. in Wasser gelost, mit rei-

ner Salzsaure versetzt und bedeckt y2 Stunde stehen gelassen
,
dann Starke-

losung zugesetzt und mit yi00 unterschwefligsaurem Natron (2,48 Grm. aufs Liter)
austitrirt. Es wurden 9,62 CC. verbraucht.

Die Jodsaure hat die Formel J05 = 167. Da sie 6 Atome Jod frei

macht, die Losung des unterschwefligsauren Natrons aber nur auf 1 At. Jod
gestellt ist, so muss der sechste dheil obiger Zahl oder 27,8 in Anrechnung
gebracht werden. Es ist demnach 1 CC. yi0 unterschwefligsauren Natrons= 0,00278 Grm. Jodsaure. Es wurden 9,62 CC. yi00 = 0,962 y10 unterschwef-
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ligsaures Natron verbraucht. Diese entsprechen 0,962 X0,00278 = 0,0026736
Grm. J 06 in 5 Grm. Jodkalium, also 0,0535 Proc. Jodsaure.

Obschon diese Menge klein erscheint, so ist doch zu beachten, dass sie
bei der Zersetzung die sechsfache Menge des darin enthaltenen Jods in
Freiheit setzt und dadurck die Gelbfiirbung der Salben reichlich bewirkt.
Obiges Pariser Jodkalium enthielt also:

1,5 Proc. Wasser,

0,29 „ koblensaures Kali,

0,0535 „ Jodsaure,

welche Mengen dasselbe, trotz seines klassischen porcellanartigen Ansehens,
als ein schlechtes Praparat bezeichnen.

Kalium sulphuratum pro balneo.

@c&wefelfflltum 311 93dbern.

Kali sulphuratum pro balneo. Hepar Sulpliuris pro balneo.

Sdnvefctlebev.

Nimm: Schwefel, einen Theil 1

Getroclcnetes rohes koblensaures Kali, zwei
Tbeile 2

Das Gemenge wird in einem hinlanglich geraumigen, becleck-

ten, eisernen Tiegel einer gelinden Hitze ausgesetzt, bis es nach

vollendetem Aufbrausen zu einer gleichartigen Masse zusammen-

geschmolzen ist, welche man auf ein Eisenblech oder in einen

eisernen Morser ausgiesst. Die erkaltete Masse pulvert man grob-

licli und bringt sie sogleich in ein gut verschliessbares Gefass.

Es ist gelbgriin, in destillirtem Wasser bis auf einen kleinen

Kiickstand loslick.

Es muss in gut verschlossenen Gefassen aulbewahrt werden.

Die Bereitung dieses Praparats gescbieht am besten in einem sckalenfor-

migen Kessel oder Grapen aus Gusseisen, welcher in einem lebhaften Holz-

oder Steinkohlenf'euer sitzt. Die Bestandtheile werden oberflacblich gemiscbt

und dann dem Feuer ausgesetzt. Anfanglick erbitzt man gelinde, weil sich

viel Kohlensaure entwickelt, wodurch das Gemenge leicht autsteigt. ImVer-
haltniss, als die Entwickelung von kohlensaurem Gase nachlasst, verstarkt

man das Feuer, bis alles in vollstandigen Fluss gekommen ist, oline sich

mehr aufzublahen. Es kann nur ein Gelass aus Gusseisen und nicht aus

Schmiedeeisen zu dieser Operation angewendet werden, und es hatte dieser

Umstand im Texte der Pkarmacopoe
,
wo der Gebrauch eines eisernen Ge-

fasses erlaubt wird, mit einem Worte angedeutet werden diirfen. Die Un-

kenntniss dieses Umstandes konnte einem Laboranten grosse Unannehmlich-

keiten bereiten.

Wahrend des Sckmelzens lialte man den Grapen mit einem passenden

Deckel verschlossen, den man nur zuweilen liiftet, um den Gang der Arbeit

zu beobachten. Man kann die Masse aucli in diesem Gefiisse erkalten lassen,

wenn man Sorge tragt, sie vollkommen vom Kessel abzusteclien, so lange sie

noch weick genug ist. Darauf wird die erkartete und sprode gewordene !
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Musse in einem eisernen Morser rascli zerstossen, und durch ein Sieb von

Eisendraht mit linienweiten Maschen abgoschlagen. Der Rest wird ebenso

behandelt, diese ganze Operation aber mdglichst beschleunigt, weil die Sub-

stanz sehr rasch Wasser anzieht.

Viel sicherer und leichter liissfc sich diese Arbeit nach der Angabe von

Wittstein auf nassem Wege vornehmen. Nach demselben sollen 2 Tble.

kohlensaures Ivali, 1 ThL Schwefel und 2 Thle. Wasser unter Umruhren zur

Trockne gekocht werden. Anfanglich ist die Einwirkung sehr schwack. Die

Entwickelung der Koklensiiure und die Braunung der Lauge findet erst bei

starkerer Concentration der Lauge Statt. Es ist deshalb kaum nothwendig,

so viel Wasser zuzusetzen.

1G Unzen illyrische Pottasche und 8 Unzen Schwefel wurden so behandelt,

und gaben 18 Unzen sehr schones Schwefelkalium, 2 Unzen Schwefel hatten

sich nicht verbunden und konnten herausgesckopft werden. Bei der Berei-

tung auf trocknem Wege verbrennen diese meistens oder verfliicktigen sich,

so dass das Praparat doch nicht schwefelhaltiger wird. Es wurden deshalb

1G Unzen Pottasche, 6 Unzen Stangenschwefel und 10 Unzen Wasser einge-

kocht und ein sehr schones Praparat erhalten.

96Unzen rohe illyrische Pottasche, 36 Unzen Stangenschwefel und 36 Unzen
Wasser wurden in gleicherArt behandelt und daraus 108ya Unzen eines sehr

: schonen Schwefelkaliums von untadelhafter Beschaffenheit erhalten.

Man ersieht hieraus, dass die Hinzuziehung von wenig Wasser schon hin-

: reicht, urn die Verbindung zu bewirken. Es entsteht dadurch eine so con-

' centrirte Pottaschenlosung, dass der Schwefel darin schmilzt
,
wenn sie zum

Kochen erhitzt wird. Dasselbe geschieht auch, wenn man Schwefelblumen
: anwandte, und es ist deshalb ganz gleichgiiltig, in welcher Form derVertkei-

lung man den Schwefel darbietet. Man kann sich deshalb ganz wohl des

: Stangenschwefels bedienen. Ich habe die Methode seitker sehr haufig in An-
wendung gebracht und sie vollkommen bewahrt gefunden.

Wenn der Grapen eine passende Form hat, etwa wie eine Sandkapelle,

:So kann man die Masse darin auch zerreiben, wodurch die Beschmutzung
1 eines grossen Morsers vermieden wird. Je einfacher eine Operation, je weni-

:ger Gefasse dadurch in Anspruch genommen werden, desto praktischer und
1 okonomischer kann sie genannt werden.

Bei der Zersetzung des kohlensauren Kalis durch Schwefel mit Zusatz von
Wasser entsteht unterschwefligsaures Kali und Schwefelkalium. Wenn 8 Atome
Schwefel und 3 Atome kohlensaures Kali in Wechselwirkung treten, so entsteht

1 Atom unterschwefligsaures Kali und 2 Atome dreifach Schwefelkalium nach
folgendem Schema:

2(KS3)

Gegeben... SSSslsSS KO UO KO

§2 02

s2 o2 + ko

Die 3 Atome Kohlensaure des Kalis, welche vollstandig entweichen
,
sind

m diesem Schema nicht aufgefiihrt. Darnach wurden 207,6 kohlensaures Kali
and 128 Schwefel in Wechselwirkung treten mtissen. Bei der trocknen Me-
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thode verbrennt immer ein Theil Schwefel, und bei der nassen Methode
scheidet sicb etwas Schwefel aus. Das oben angegebene praktische Verhaltniss
mag daraul' beruhen, dass ein Theil des kohlensauren Kalis uuzersetzt bleibt.

Gliiht man aber beide Substanzen lieftig zusammen, so entsteht schwefel-
saures Kali und Sckwefelkalium nach dem folgenden Schema:

3 KS,

Gegeben ..SSSSSSSSSS KO KO KO KO

SO,

S0 3 + KO
Hiernach waren 10 Atome oder 160 Schwefel und 4 Atome oder 276,8

kohlensaures Kali anzuwenden. Da aber das kohlensaure Kali weder rein

noch wasserfrei ist, so hat sich das Verhaltniss von 1 Schwefel auf 2 kohlen-

saures Kali von selbst angeboten.

Die officinelle Schwefelleber stellt eine braunliche, gelblich griine, kriim-

liche Salzmasse dar von scharfem, widerlich bitterem, alkalischem und zu-

gleich schwefeligem Geschmacke.
Sie zieht aus der Luft Feuchtigkeit an, und zerfliesst endlich zu einer

dunkelgelbenFliissigkeit. An der Luft verbreitet sie schnell den Geruch nach

Scliwefelwasserstoffgas, welches von dem Kohlensauregehalt der Luft in Frei-

heit gesetzt wird. Im Wasser ist sie grosstentheils leicht loslich, wenn die

Pottasche rein war. Unter Zusatz von Sauren scheidet sie Schwefelmilch ab,

wahrend reichlich Schwefelwasserstoff entweicht. Sie wird in glasernen Fla-

schen aufbewahrt.

Kreosotum. ^rcofot.

Eine farblose oder gelbliche, klare Flussigkeit, die einem

atherischen Oele ahnlich und etwas schwerer als Wasser ist; sie

bat einen starken, eigenthumlichen Gerucb. Es lost sich in acht-

zig Theilen Wasser und in jeder MeDge hochst rectificirten Wein-

geist. Die Verbindung desselben mit Kali ist in Wasser leicht

loslich und darf bei Zusatz von mehr Wasser nicht getriibt

werden.
Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Das Kreosot ist ein Zersetzungsproduct des Holzes durch die trockne

Destination. In der grossten Menge ist es im Buchenholztkeer, 20 bis 25 Proc.,

enthalten, in kleinerer im Holzessig (iy2 Proc.). Seine Darstellung ist ein

sehr langweiliger und umstiindlicher Process, der nur bei fabrikmiissigeni

Betriebe lohnt, da die Gefasse so ausserordentlich durch Geruch und Schmutz

verunreinigt werden, dass man sie einzig nur zu diesem einen Zwecke ver-

wenden kann. Zu einem solchen Verfahren eignet sich das pharmaceutische

Laboratorium nicht.
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Die Operation fangt mit einer rohen Destination des Buchentheeres, aus

einer gusseisernen oder kupfernen Blase, an, und wird so weit fortgesetzt, bis

triibe Diimpfe von Paraffin erscheinen. Es entstehen drei Schichten von Flus-

sigkeit, von denen hier nur die unterste zu unserm Zwccke dient. Die

mittlere ist eine saure, wasserige, die obere ist eine leiebte, olige, aus fliichti-

gen Kohlenwasserstoffen
,

besonders Eupion, bestehend. Man erhalt vom
letztern so viel, dass man die ganze Fabrik damit beleuchten kann. Die

untere Schicht wird mechanisch von den beiden oberen getrennt. Sie bestebt

grosstentheils aus Kreosot, etwas Eupion und einem fliichtigen, durch Sauer-

stoff selir leicbt sich braun farbenden Oele. Die Abscheidung dieser beiden

Bestandtheile ist nun die fernere Arbeit der Reinigung. Die urspriinglicbe

Reinigungsmethode bestand darin
,

das Kreosot in Kalilauge zu losen, und

diese Losung zur Anziebung von Sauerstoff und Oxydation des farbenden

Stoffes der Luft auszusetzen, dann nacb Sattigung mit Schwefelsaure zu de-

stilliren und diese Operation drei- bis viermal zu wiederbolen, bis endlicb

jeder nocb so kleine Rest des farbenden Stoffes zerstort oder entfernt war,

und das Kreosot sicb durcb langeres Auf'bewabren nicbt mebr farbte. Man
bat diese Bereitungsmetbode in etwas abgekiirzt. Die Fabrikanten machen
jedocb von ibren Yerfabrungsarten, die eigentlicb aucb nur fur Fabrikanten

ein grosseres Interesse haben, ein Geheimniss. Simon und Koene baben
daruber Mittbeilungen gemacbt, die aber im Wesentlichen mit der oben an-

gegebenen Reichenb ach’schen Metbode zusammenfallen. Die Hauptkunst

bestebt darin, ein mit der Zeit nicbt zu sebr braunlich werdendes Kreosot

zu liefern. Ganz reines Kreosot entspricbt dieser Bedingung. Allein dies

scbliesst den Gebraucb eines scbwacbgelblicb gefarbten nicbt aus, was aucb

die Pbarmacopoe zugiebt.

Das Kreosot ist eine farblose oder fast farblose, ziemlicb diinne, olahnliche

Fliissigkeit von 1,037 bis 1,04 specif. Gewicbt und sebr stark lichtbrechender

Kraft. Es ist Niehtleiter fur Elektricitat. Es fiiblt sicb scbwacb fettig an,

und bildet auf Papier einen Oelfleck, der in Kurzem vollkommen verscbwindet.

Es riecbt sebr durcbdringend, unangenelim, raucbahnlich, nicht stinkend, in

verdiinntem Zustande geraucbertem Fleiscbe oder Bibergeil ahnlich. Der
Gerueb baftet sebr lange. An Stellen, wo die Haut zart ist, erzeugt es einen

weissen Fleck, und die Haut lost sicb ab. Es ist bei gewobnlicher Temperatur
etwas flucbtig, was sein starker Gerueb beweist, es siedet aber erst bei 162,4°R.
(203° Cent.). Ohne Docbt ist es sebwer entziindbcb, verbrennt aber dann mit
stark russender Flamme. In der Luft verandert es sicb nicht. Es ist in

atzenden Alkalien loslicb. Bei gewobnlicher Temperatur nimmt es ]

/10 seines

Gewichte8 an Wasser auf, dagegen lost Wasser nur 1% Proc. Kreosot auf.

Hat man Kreosotwasser darzustellen, mit bestimmtem Gewicbte von Kreosot, so

lost man dieses erst in einigen Tropfen Weingeist und setzt dann das Wasser
unter Umschutteln zu.

In Weingeist, Aether, Schwefelkohlenstoff und Eisessig lost es sich in

jedera Verhaltniss auf.

Es ubt eine besondere conservirende Kraft auf Fleisch und tbierisebe
Stoffe aus, indern dieselben, mit einer verdunnten Losung davon bestrichen,
eintrocknen, aber nicht faulen. Sein Name ist von dieser Eigenscbaft abge-
leitet. Es ist von Reich enbacb entdeckt worden.

Nacbdem das nach der Reicben bach’schen Metbode bereitete Kreosot
lange Zeit in Gebrauch war, wurde es ohne seinen Namen zu andern durch
einen ganz anderen Korper verdrangt, der davon wesentlicli verschieden ist.

Dieser Irrthum wurde durch das oft bis ins Lacherliche gehende Bestreben,
alle Stoffe farblos darzustellen, herbeigefuhrt. Man batte namlicb bemerkt,
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dass das aus Buchenholztheer dargestellte Kreosot mit der Zeit cine dunkle
Farbung annimmt, und dass es durch noch so viele Destillationen wieder
iarblos hergestellt, immer wieder nacbdunkelt. Eine gewisse Aehnlichkeit
des Geruches mit den durch die Destination des Steinkohlentheers erhaltenen
Substanzen fiihrte zu den Versuchen, aus dem Steinkohlentheer Kreosot zu
bereiten, welche in sof'ern von Erfolg begleitet, als man eine dem Kreosot
ahnliche Substanz von vollkommener Farblosigkeit erhielt, welche die fur die

Fabrikanten und Handelsleute so wiinschenswerthe, fur den Gebrauch aber
ganz gleichgiiltige Eigenschaft besass, mit der Zeit nicht nachzudunkeln. Bei
der Leichtigkeit, womit man grosse Mengen Steinkohlentheer aus der Gasbe-
leuchtung erhielt, wurde bald der Markt mit Steinkohlentheer-Kreosot iiber-

schwemmt, das achte Kreosot nicht mehr begehrt, spater zuriickgewiesen,

und konnte nur mit Yerlust zu erniedrigten Preisen abgesetzt werden. Das

Steinkohlentheer-Kreosot batte allerdings einen etwas verschiedenen Geruch,

allein man schrieb dies der Gegenwart eines neben dem Kreosot vorhandenen

Ivorpers zu, so wie man auch in dem Holztheer-Kreosot einen solchen Stoff

annahm, welcher die dunkele Farbung durch Oxydation bewirkte, und den

man ebenfalls nicht entfernen konnte. In sofern hatte man nichts verloren,

dagegen glaubte man das gewonnen zu haben, dass der fremde Stoff im
Steinkohlentheer-Kreosot nicht das argerliche Braunwerden mehr nach sich

zog, und dass man eine unveranderliche Waare hatte. Da nun auch die

chemische Zusammensetzung des achten Kreosots noch nicht absolut feststand

(und noch nicht feststeht), so konnte man sich auf analytischem Wege auch

keine Gewissheit verschaffen. Wegen der Aehnlichkeit des Geruches, wegen

des Umstandes, dass das meiste im westlichen Deutschland producirte Kreosot

aus Steinkohlentheer herruhrte und ohne Widerrede Eingang in die Phar-

macie fand, endlich dadurch, dass Gmelin in seinem vortrefflichen Handbuch

der Chemie geradezu Reichenbach ’s Kreosot, Runge’s Carbolsaure, und

Laurent’s Phanylsaure*) unter dem Capitel Carbolsaure gemeinschaftlich

abhandelt, hatte sich unter den Chemikern die Ansicht festgesetzt, dass alle

im Handel vorkommenden Kreosote nichts als unreine Phanylsaure seien.

Die Sache, die dadurch in eine ziemliche Verwirrung gerathen war, da man

von diesen Stoffen verschiedene
,
gar nicht mit einander zu vereinigende

Eigenschaften kannte, wurde endlich wieder durch Gorup-Besanez (Annal.

d. Chem. u. Physik 86, 223) in Ordnung gebracht, indem er durch genaue

Untersuchungen die Verschiedenheit dieser Stoffe festsetzte. Es war demnach

zu erwarten, dass nach dem Bekanntwerden dieser Resultate das lange ver-

laugnete achte Holztheer-Kreosot wieder in seine Rechte einti’eten werde, und das

farblose, in seinen medicinischen Wirkungen unter dem achten stehende Kreosot

wieder aus dem Arzneischatze verschwinden werde, was aber nicht geschah.

Die Geschichte der Zusammensetzung des Kreosots ist eine ziemlich weit-

laufige.

ImJahre 1833 machte Ettling**) eine Analyse mit einem vonReichen-

bach selbst erhaltenen, also achten Buchholztheer-Kreosot und land die For-

mel C7
H9

0. Diese Formel ist aber nach spateren Resultaten nicht mehr

haltbar, da sie im Kohlenstoffgehalt und Wasserstoff zu Koch, und folglich

im Sauerstoff zu niedrig steht. Spater veroffentlichte Yoelckel***) erne

Analyse, welche zu der Formel C24 H14 0Q fiihrte; in dieser steht der Kolilen-

stoff und Wasserstoff gegen die spateren Untersuchungen zu niedrig, und der

*) yon yctCt'io, leuchten, sckeinen (Gasbeleuchtung), und ftoj, Stoff. **) Annal.

d. Chem. u. Pharm. Bd. 6, S. 208. ***) Ebendas. Bd. 8G, S. 97.
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Sauerstoff zu hoch. Vo el ck el hatte das Kreosot zuerst durch anhaltendes

Behandeln mit Aetzkali so weit gebracht, dass es niclit melir nachdunkelte.

Sein specif. Gewicht war 1,037 bei 20° C., und der Siedepunkt 203 bis 205° C.,

bei einer anderen Darstellung 206 bis 209° C.

Die Frage fiber die Yerscbiedenheit yon Iiolztheer- und Steinkohlentheer-

Kreosot wurde zuerst durch v. Gorup-Besanez*) zur Sprache gebracht

und in umsichtiger Weise behandelt. Er reinigte sich zuerst ein von Batka
erhaltenes und zuverlassig aus Holztheer dargestelltes Kreosot durch eine

Reihe mfihsamer Operationen, bis er einen ziemlich constanten Siedepunkt

(203 bis 208° C.) und ein Praparat erhielt, welches mit der Beschreibung

Rei chenb ach’

s

fibereinstimmte. Aus 8 Yerbrennungsanalysen leitete er

die Formel C26H14 04 ab, mit der Zusammensetzung:
Kohlenstoff 77,22

Wasserstoff 6,93

Sauerstoff 15,85

100
,
00 .

Sein Kreosot dunkelte nur wenig und nach langer Zeit nach, hatte das

specif. Gewicht 1,04 bei 11,5°C., wurde von gewohnlicher Essigsaure (Acetum
concentration ?) nur zum Theil gelost und erhitzte sich etwas mit trocknem
Aetzkalk. Constante Yerbindungen herzustellen gelang nicht, und ffihrte

nur zu einer R<phe Reactionserscheinungen.

Auf die Berufung von Yoelckel**), dass diesKreosot nicht vollkommen
: rein gewesen sein konne, weil es sich nur theilweise in Essigsaure gelost und
: mit Kalk sich erhitzt und gescbwarzt habe, nahm v. Gorup-Besanez***)
den Gegenstand noch einmal vor, unterwarf Sein Praparat einer eingreifenden

Behandlung mit Aetzkali, und constatirte dann
,

dass das so gereinigte Pra-

1

parat sich vollkommen und leicht in verdiinnter Kalilauge und in gewohn-
licher Essigsaure gelost habe. Bei langerem Stehen an der Luft farbte es

sich schwach braunlich, dagegen mit concentrirter Kalilauge gemischt, wurde
es allmalig dunkler, bis es zuletzt eine dunkelbraune Farbe annahm.

Aus der Yerbrennungsanalyse leitete er die Zusammensetzung:

24 At. Kohlenstoff = 75,39

15 At. Wasserstoff = 7,85

4 At. Sauerstoff = 16,76

100,00

ab, wobei jedoch der berechnete Kohlenstoffgehalt noch etwas unter dem ge-

ifundenen steht.

Spater hat Hlasiwetzf) denselben Gegenstand noch einmal vorgenom-
men, und dabei nicht das reine Kreosot, sondern zwei Yerbindungen dessel-

ben mit Kali der Analyse unterworfen. Die erste derselben
,
welche er das

saure Kalisalz nennt, wurde durch Behandeln von reinem Buchenholztheer-

Kreosot mit Kalium dargestellt
,
bis sich solches nicht mehr loste. Die Flfis-

sigkeit nirnmt eine etwas dunklere Farbe an, bleibt aber klar und durchsich-

tig und krystallisirt nicht. In Aether ist sie leicht loslich, allein diese Losung
iat auch sehr zersetzbar. Es mfisste deshalb wabrend der ganzen Arbeit die

Luft durch Wasserstoffgas ausgeschlossen werden. Die warme atherische

Losung gesteht bald zu einem schonen Krystallbrei, der rasch ausgepresst

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 8G, S. 223. **) Ebendas. Bd. 87,

S. 309. ***) Ebendas. Bd. 9G, S. 39. f) Ebendas. Bd. 10G, S. 339.

Mohr, Commentar. 27
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und getrocknet wird. Diese Verbindung halt Wasser, desBen Bestimmung
sehr schwierig ist und die Resultate unsicher macht, denn die Temperatur, J

wobei die ietzten Antheile Wasser ausgetrieben werden, fallt schon mit der
|

anfangenden Zersetzung zusarnmen. Die Analyse fiihrte zu folgender Formel: a

(&«+*** ‘

•

und er betrachtet dies als eine Verbindung von 2 At. Kreosot, mit 1 At. Kali, J

wesbalb er es das saure Salz nennt, wenn man das Kreosot als Saure be-|
trachtet. Nach der Anordnung der Formel ist es aber nur Kreosot, in wel- J

chem auf 2 Atome ein Atom Wasserstoff durcli Kalium ersetzt ist, und die n

untere Zeile wurde die Zusammensetzung des reinen Kreosots darstellen.l

C1G II10 O4 = 138 giebt cine Zusammensetzung von

Kohlenstoff 69,57

Wasserstoff 7,24

Sauerstoff 23,19

100
,
00

,

was aber mit den direct mit Kreosot angestellten Analysen so wenig stimmt,
J

dass es nicbt. angenommen werden kann. Wenn aber Kalium in Kreosot ge-
j

lost wird, so ist es aucb unmoglich
,
dass es dann dieselbe Menge Sauerstoff,

wie der reine Korper entlialten konne, aber noch unmoglicher, dass er eine

bedeutend grossere Menge Sauerstoff enthalte.

Die neutrale Verbindung, welche mit trocknem Aetzkali
,
und nicbt mit

Kalium, dargestellt wurde, soil zu der Formel Clc H9
Iv0 4 gefiihrt baben, also,

das Kalium wieder durcb Wasserstoff ersetzt gedacbt, zu derselben Formel
wie oben C1G H10 O 4

.

Es iibersteigt alle Wabrscbeinlichkeit, dass ein mit Kalium reducirter

Stoff dieselbe Formel baben solle, als der obne Sauerstoffabgabe mit Kali

bereitete, und wenn man aucb in der ersten Formel einen grosseren Wasser-
gebalt annebmen wollte

,
um das Verhaltniss des Sauerstoffs zu vermindern,

so leidet dies docb nicbt der Wasserstoffgebalt von 7,25 Proc., welcber scbon

unter das Minimum alien Analysen fallt. Es ist demnacb durcb die Arbeit

von Iflasiwetz die Entscheidung nicbt weiter gefiibrt, und eine der obigen

Formeln stimmt am nacbsten mit den Resultaten der Analyse. Als feststebend

kann die Zusammensetzung bis jetzt nicbt angenommen werden.

Der zweite bierber gehorige Korper, die Carbolsaure oder Pbenylsaure

wird aus Steinkoblentbeer dargestellt, indem dieser destillirt wird, wodurcb
das robe Steinkoblentbeerol gewonnen wird; wird dies wiederbolt rectificirt,

so findet sicb die Carbolsaure bauptsacblicb in dem Theile des Destillats
,
i

welcber zwiscbcn 150 bis 200° C. iibergebt. Das Oel wird mit einer sebr con-
||

centrirten Aetzkalilosung versetzt, wodurch es zu einer weissen teigartig kry- I

stalliniscben Masse gestebt; nacb Auflosen in Wasser scheidet sicb ein fremdes

Oel aus, walirend das carbolsaure Kali in Wasser gelost bleibt. Nach Ab- !,

scbeidung des darauf schwimmenden Oeles wird die Losung mit Salzsiiure i

versetzt, das abgeschiedene Phenol gewaschen, mit Chlornatrium entwassert

und dann wiederbolt rectificirt.

Das reine Phenyloxydhydrat. ist farblos, krystallisirt bei niedriger Tempe-
j

ratur, und die Krystalle schmelzen erst bei -f- 34 bis 35°C.
;

die kleinste Bei- I

mischung von Aether oder Alkobol bewirkt, dass es nocb iiicbt bei 0°C. ge-
j

stebt. Bei 18° C. bat es ein specif. Gewicht von 1,065, ist also schwerer, als I

iicbtes Kreosot und siedet bei 187 bis 188°C., wahrend das Holztbeer-Kreosot I

bei 203°C. zu sieden beginnt. Seine Formel ist C12 nG
02 oder C12H5 0+ H0, I

und diese giebt die Zusammensetzung
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Kohlenstoff 76,60

Wasscrstoff 6,38

Sauerstoff 17,02

100
,
00

,

welche allerdings selir nahe mit der Analyse des Kreosots iibereinkommt.

Die Angaben der Pbarmacopoe schliessen keines der beiden genannten

Priiparate aus, und da aucb die Erfalirung, dass beide in arzneilicher Beziehung

ganz aknlick wirken, binzukommt, weil man yiele Jabre lang nur das Stein-

kohlentheerpraparat ausschliesslicb in den Olficinen verwendete, obne dass

die Aerzte es bemerkt batten, so kann man annebmen, dass beide Praparate

durcb die vorliegende Ausgabe der Pbarmacopoe genebmigt werden.

Wenn es sicb datum bandelt, zu entscbeiden, ob ein im Handel vorkom-

mendes und fur Kreosot ausgegebenes Product Carbolsaure ist, oder dieselbe

beigemiscbt enthalt, so giebt allerdings der Siedepunkt den sichersten Auf-

scliluss. Nocb einfacber ist es aber, das Product mit Eisencblorid und ge-

wohnlichem Acet. concentratum zu priifen. Bei Gegenwart von Carbolsaure

bewirkt Eisencblorid stets eine blau-violette Fai’bung und binterber weisslicbe

Triibung, und Essigsaure lost in gelinder Warme die Carbolsaure vollstandig

auf. Aus Bucbenbolztbeer bereitetes Kreosot wird durch Eisencblorid nicbt

verandert und von gewohnlicber concentrirter Essigsaure auch in der Warme
nur tbeilweise aufgelost. Fiir den Geubten ist der Gerucb allein schon ent-

scbeidend.

Kreosotum solutum. $reofot(ofung.

Aqua Kreosoti.

Nimm: Kreosot, drei Theile 3

Destillirtes Wasser, vierhundert Theile. . 400

Lose das Kreosot durch Umschutteln in dem Wasser auf.

Es werde nur zur Dispensation bereitet.

Es ist ein wenig triibe.

Dasselbe Verhaltniss der Bestandtbeile wie friiber.

Das Kreosot lost sich in dem angegebenen Verhaltniss nicbt klar im
'Wasser auf. Setzt man dem Kreosot etwas Weingeist zu, wodurch es sicb
lost, so erhalt man mit der geringsten Miihe das Kreosotwasser von vollkom-
mener Losung. Obne dies muss es filtrirt werden. Das Kreosotwasser ist

plotzlich zu einer grossen Beriihmtbeit gelangt, indem man darin das be-
ruhrnte blutungstillende M ittel Aqua Binclli erkennen wollte. Diese Ent-
deckung wurde nacb Entdeckung des Kreosots von mekreren hundert Aerzten
und Pharmaceuten zugleicb gemacht, Es verhalt sicb aber mit der Nacbriclit
der Aqua Binelli ungefiihr ebenso, wie mit dem griechischen Feuer und den
Brennspiegeln des Archimedes. Sie vertragen nicbt das Licbt der Kritik.
•Seitdem rnan im Kreosot die wirksame Substanz der Aqua Binelli entdeckt
hat, will weder das achte aus Italien bezogene, noch das aus Kreosot nacb-
gemacbte mebr die Blntung stillen. Habeat sibi.

27 *
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Lichen Islandicus.

Ssldnbtfdfoe ^led^te. 3§lantufd)c6 SftooS.

Cetraria Islandica Ach. Parmeliaceen Link XXIV. 3. L.

Das Laub ist aufrecht, blattartig, verscliiedenartig zerschlitzt,

am Rande gefranzt, riimenformig, auf der vorderen Flache braun,

auf der andern bleicber, im Grunde blutrotb, im trocknen Zu-
stande starr, zerbrecblich

,
angefeuchtet erweichend, knorplich-

lederartig; von bitterem Geschmack, mit Wasser gekocht beim
Erkalten eine Gallerte bildend.

Das islandische Moos wird auf den Hochgebirgen Schlesiens und Thiirin-

gens gesammelt. Verwechselungen koramen niclit leicht vor, wenn sie auch
moglich sind. In der Officin wird das Moos im gescbnittenen Zustande vor-

ratkig gehalten, in welcbem es tlieils zu Species, tlieils zur Bereitung eines

Decoctes und einer Gelatina verwendet wird. Man zerkleinert dasselbe in

dem Stampftroge (Pharmaceutiscbe Technik, I. Aufl. S. 232, P'ig. 180, II. Aufl.

S. 267. Fig. 218) und schlagt es durck ein Speciessieb. Die Pharmacopoe
sagt nichts von einer Entfernung des bitter schmeckenden Stoffes, und es ist

demnach dies zu beachten, indem eine solcke vorlaufige Reinigung an vielen

Orten iiblick war. Sie war besonders von Berzelius empfoblen und bestand

darin, dass man das Moos zerbackte und mit einer Losung von 1 Unze koh-

lensauren Kalis in 18 Pfund Wasser iibergoss. Das Gemenge wurde 24 Stun-

den lang steben gelassen; dann wurde in Korben ablaufen gelassen und das

gut abgetropfelte JMoos, nachdem es mit kaltem Wasser abgespritzt war, ge-

trocknet. Ein Auspressen ist unzulassig, weil sich eine Menge Moosstarke

losgelost hatte, die nur locker anbaftete, und durcb jede mechanische Gewalt

davon losgerissen worden ware. Der Hauptbestandtbeil des islandischen Moo-
ses scbeint die Moosstarke zu sein, welche nach Berzelius, von dem die

beste Untersuchung herruhrt, 44y2 Proc. ausmacbt. Sie wird durcb Auskocben
des entbitterten Mooses und Eindampfen des Decoctes erhalten. Die klare

geseibte Fliissigkeit ziebt wabrend des Einkochens eine Haut, die man durcb

Riibren immer zerstoren muss. Endlicb gesteht alles zu einer griinlichen

Gallerte, aus der das Wasser langsam auslauft. Auf Losclipapier lasst sich

ebenfalls alles Wasser berauszieben. Vollkommen ausgetrocknet ist die Moos-

starke scbwarz, knocbenbart und im Brucbe glasig. Sie wird in diesem Zu-

stande nicbt gebraucht, ist jedocb in alien Bearbeitungen des Mooses zu De-

cocten, Gelatinen und Chokolade enthalten.

Die Moosgelee wird in der Art gemacbt, dass eine Unze des Mooses mit

zwolf Unzen Wasser auf seeks Unzen gekocht wird, diese werden durcb Fla-

nell colirt und auf drei Unzen eingekoebt. Nock warm wird die Masse in das

Dispensirgefass, Porcellankruke, eingefiillt, und darin ruhig erstarren gelassen.

Die Moosgallerte ist sekr widerlich einzunehmen
,
und man sucht ihr durcb

Citronensaft undZucker einen angenehmeren Geschmack zu geben, wasjedoch

nur einige Tage den Zweck erreiebt.

Ein besonderer Bestandtheil des islandischen Mooses ist die Cetrarsaure,

welche friiher unrein als Cetrarin aufgestellt war.
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Die reine Cetrarsaure (C36 II14 014 -f- 2 IIO) ist eine starke, wahrscheinlich

zweibasische Saure, und stellt ein Haufwerk blendend weisser, glanzender

Krysialle dar, die unter dem Mikroskope als Nadeln erscheinen; sie sind ge-

ruchlos und haben einen intensiv rein bitteren Geschmack und sind wahr-

scheinlich diel'rsaclie des bitteren Geschmackes der Gallerte, da gerade durch

Alkali dieser Geschmack weggenommen werden kann. Herzberger ’s Unter -

suchung findet sich in den Annalen der Chem. u. Pharm. Bd. 21, S-137. Eine

umfassendere Darstellung des fur die Pharmacie wenig Interesse bietenden

Korpers findet sich im Handworterbuch der Chemie von Liebig, 2. Aufl.,

2. Bd. 2. Abth. S. 918.

Lignum Guajaci. ©uajaffyolj..

Lignum sanctum, gvanjofent;otj.

Guajacum officinale L. Zygophylleen II. Brown. X. 1. L.

Ein scbweres, dicbtes, hartes Holz mifc harzreicbem, oliven-

.
griinem Kernboiz unci leicbterem, blass gelblicbem Splint; erwarmt

von benzoeartigem Gerucb. Die kauflicben Raspelspane dtirfen

i nicbt zu sebr mit den bleicberen Spanen
,
die vom Splint oder

von fremdartigen Holzern herruhren, vermiscbt sein. Sie miissen

. zuin Gebraucb nocb mebr zerkleinert werden.

Das Guajakholz kommt von dem in den Antillen, Jamaika, St. Domingo
und St. Thomas wachsenden, etwa 40 Fuss hohen Guajakbaume her. Das
Holz^wird wegen seiner Festigkeit auf Schiffswerften besonders zur Anferti-

gung von(Flaschenziigen (im Englischen blocks genannt, woher auch der Name
Blockholz) verwendet. Bei dieser Gelegenheit fallt auch die JRasura Ligni
Guajaci als Nebenproduct ab, und es kommen auch die im Texte erwahnten

Spane anderer Holzarten hinein.

Das Holz ist sehr harzig und enthalt, nach Trommsdorf, an 20 Proc.

Guajakharz. Der innere schwarzlich griineTheil ist der harteste und schwerste

von einem specif. Gewichte 1,33. Er brennt mit heller Flamme unter Aus-

schwitzung des Harzes. Es wird zu Decocten gebraucht und macht einen

Bestandtheil der Species Lignorum aus.

Hurant hat folgende Probe auf die Aechtheit des Guajakholzes ange-

geben: Man befeuchtet die Holzspane mit einer Losung von Chlorkalk. Die

achten Spane nehmen dadurch eine grunlicho Farbung an, wahrend fremde
Holzer, wie Buchs, ihre eigenthumliche Farbe behalten. Lasst man die Fliis-

sigkeit ablaufen und breitet die Spane zum Trocknen aus, so kann man die

achten von den unachten fast durch Zahlung bestimmen.
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Lignum Quassiae.

©ittinnmifcfyeS Duafften* obev 38tttertyol$.

Lignum Quassiae Surinamensis. Quassia amara L.

Simarubeen Richard. X. 1 . L.

Ein weissliches, leichtes Holz, in 1 bis 3 Zoll dicken, aussen

gestreiften Kniippeln, welche mit einer diinnen, sich leicht rings

herum ablosenden Ifinde bedeckt, oder schon von derselben befreit

sind, von sebr bitterem Geschmack. Die kauflichen Raspelspane

diirfen niclit angewendet werden, auch ist es nicht gestattet, das

von dem hohen Bitterbaum, Picrasma excelsa PJanchon, herstam-

mende Jamaikaniscbe Bitterholz, welches in ungefahr einen Fuss

dicken, mit einer dicken Rinde bedeckten Blocken in den Handel

kommt, in Gebrauch zu zielien.

Das Quassienholz wird vorziiglich zur Bereitung des Extractes (s.d.S. 255)

verwendet. Die Anwendung des kauflichen geraspelten Holzes ist wohl aus

dem Grunde untersagt, weil schon ausgezogenes Holz vorkommt; wenigstens

giebt es solches, welches merkwiirdig wenig Extract ausgiebt. Im Handel

kommen die 1 bis 3 Zoll dicken Aeste vor, welche die richtige Waare vor-

stellen.

Lignum Sassafras . 0fl|fafra8fyo($. Sendfoclfyofy.

Sassafras officinale Nees. Laurineen Juss. IX. 1. L.

Das Holz der Wurzel. Ein leichtes, weicbes, mit deutlichen

Jahresringen versehenes Holz von blass-braunlicher oder blass-

votblicher Farbe, in hin- und hergebogenen Kniippeln von ver-

schiedener Grosse, entrindet oder mit einer schwammigen, zer-

reiblichen, aussen rissigen, grauen, innen braunrotben Rinde be-

deckt, von siisslichem Geschmack und fenchelartigem Gerucb.

Ein in den Waldern von Florida, Yirginien, Carolina, Pennsylvanien ein-

heimischer Baum, dessen Wurzel als Sassafrasliolz in den Handel kommt. Die

Rinde wird auch allein als Cortex Sassafras verordnet. Der wirksamstc Be-

standtheil ist ein atherisches Oel, von welchem 2 Drachmcn in 16 Unzen ent-

halten sein sollen. Der lieisse Aufguss ist die beste Form der Verordnung.

Das atherische Oel ist schwerer als Wasser. Das Sassafrasholz macht

einen Bestandtheil der Species ad Dccoctum Lignorum aus.
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Linimentum ammoniacatum. 2linmomrtHtmmeitL

Linimentum ummoniatmn. Linimentum volatile.

Nimm: Provencerol, vier Theile 4

Aetzende Ammoniaklosung, einen Theil . . I

Man schiittele sie in einem Glasgefass, bis sie vollstandig

sicli vereiuigt baben. Es muss halbfliissig sein, und seine Bestand-

tlieile diirfen sich
,
wenn es ruhig stebt

,
nicht von einander

seheiden.

Es darf nicht ranzig riechen.

Die Ilaupthedingung dieses Linimentes besteht darin, dass die Ammoniak-
fliissigkeit kein gTosseres specif. Gewicht als 0,96 habe. Im anderen Falle setzt

sich leiclit das Oel oben auf. 1st das Liniment durch die Zeit zu dickfliissig

.
geworden

,
so schuttele man es mit einigen Tropfen Spiritus durch. Eine

eigentliche Seifenbildung mit Ausscheidung von Oelsuss findet durch dasAm-
i moniak nur in sehr langer Zeit und geringem Maasse Siatt. Das Gemenge
ist eher ein emulsionartiges.

Linimentum sciponato - camphoratum.

@etfenfyalttfle§

JBalsamum Opodeldoc.

Nimm: Medicinische Seife, vierundzwanzig Theile 24
Kampher, aebt Tlieile 8
Hoc list rectificirten Weingeist, dreihundert

und zwanzig Tlieile 320
Thymianol, einen Theil 1

Rosmarinol, zwei Theile 2

Aetzende Ammoniaklosung, sechszehn
Theile 16

Lose die medicinische Seife und den Kampher in dem Wein-
ggeiste in einem Kolben durch Erwarmen im Dampfbade und
ifiltrire die noch lieisse Losung in ein gut verschliessbares Gefass,
darin setze das Thymianol, das Rosmarinol und die Ammoniak-
losung hinzu, verschliesse das Gefass, erwarme wiederum und
giesse die Fliissigkeit sogleich in glaserne Gefasse aus, Avelche
man gut verschliesst und in kaltem Wasser so schnell als mog-
dich abkiihlt.

Es muss weisslich-gelblich
,
halb durchscheinend

,
opalisirend und

nicht zu hart sein und durch die Warme der Hand leiclit

schmelzen.
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Die Vorschriften zum Opodeldoc und zur medicinischen Seife sind unver-andert geblieben.

Die Bereitung des Opodeldoc bietet keine Schwierigkeiten dar. Die Auf-
losung der Seife und des Camphers in Weingeist geschieht in einem Kolben
welcher mit einer durchstochenen Blase verbunden ist. DieErwarmung kann
lm Wasserbade oder im Dampfbade geschehen. Doch achte man darauf, dass
die Mischung nicbt ins Kochen komme. Wenn alles gelost ist, lasse man
etwas absetzen und bringe die Losung auf ein Sternfilter, welches in einem
Opodeldoctrichter (Fig. 57) sitzt. Es ist nicht nothwendig, sogar unzweck-

Fig. 57. massig, das aussere Wasser ins Kochen
zu bringen. Der Trichter steht auf einer
reinen Glasflasche. Die Filtration geht
sehr leicht und rasch. Nun fiigt man
die atherischen Oele und das Ammoniak
hinzu, schiittelt um, und giesst in die

Opodeldocglaser oder die Standgefasse
aus. Ein zweites Erwarmen ist nur dann
nothig, wenn wahrend des Filtrirens

schon ein Theil hart geworden ist. Die
Glaser werden sogleich verstopft. Die
Pharmacopoe empfiehlt, sie in kaltem
Wasser rasch abzukiihlen. Ich setze sie

in warmes Wasser, um sie langsamer
erkalten zu lassen, weil ich gefunden
habe, dass auf diese Weise der Opodel-
doc immer klarer wird.

Man hat sich sehr viel Miihe gegeben,
einen klaren und schonen Opodeldoc zu
bereiten. Das Gestehen des Opodeldocs
hangt immer von der in ihm enthaltenen

Menge von stearinsaurem Natron ab. Keine Seife bringt in so kleinerMenge
ein Gestehen grosser Mengen Weingeist hervor. Bereitet man sich Seife aus

Stearinsaure und Aetznatron, so erhalt man eine getrocknet fast kreideartige

Seife. 1 Drachme davon bringt 3 Unzen hochst rectificirten Weingeist voll-

kommen, ohne Sternclien, zum Gestehen. Es ist eine sehr schwach opalisirende

Gallerte. Nimmt man nur 2 Unzen Weingeist auf 1 Drachme Seife, so

wird die Masse schon weiss und undurchsichtig
,
und bei iy2 Unzen ist sie

schon schwer zum Schmelzen zu bringen, und die schliipfrigen Stuckchen

gehen verloren. Die vertheilende Kraft des Opodeldocs liegt nicht in der

Seife, sondern im Weingeist, Ammoniak und den atherischen Oelen. Die Seife

ist bloss das Yehikel, um diesen Stoffen Form zu geben. Bekanntlich besitzt

man auch einen flussigen Opodeldoc, welcher nur Oelseife enthalt. Er muss
naturlich in Glasern dispensirt werden, und dies ist ein Hinderniss fur den

gewohnlichen Gebraueh, wo derselbe im Handverkauf in Papier, in offenen

Tassen und Schalen verabreicht werden muss.

Ein sehr schdner Opodeldoc wird mit Butterseife bereitet. Er setzt nie

Sternchen ab, sclimilzt leicht auf der bland und ist ausgezeichnet klar. Die

Yorschrift, welche ich dariiber in meiner Pharmacopoea universalis (p. 894)

gegeben habe, ist folgende: iy2 Unzen Butterseife, y2 UnzeCampher, y2
Drachme

Thymianol, 1 Drachme Rosmarinol werden in 20 Unzen Weingeist von 0,833

im Wasserbade gelost und in eine Flasche filtrirt. Hat man einen gewohn-

lichen Glas- oder etwas dickwandigen Porcellantrichter vorher erwarmt, so

laufen 6 bis 8 Pfund Opodeldoc ohne kiinstliche Erwarmung von aussen in
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einem Strahle dwell, indern dieser Opodeldoc sehr leicht schmilzt. Man be-

darf also keines eigentlichen Opodeldoctricbters mit doppelten Wanden zu

dieser Arbeit. Es wird dem Filtrate noch 1 Unze Ammoniakflussigkeit zuge-

setzt und die Fliissigkeit sogleicb ausgefiillt. Man lasst die Glaser, wolil ver-

stopft in warmes Wasser eingesetzt, langsam erkalten. Ich babe die Erfah-

rung gemacht, dass Weingeist von 94 Proc. Alkobol keinen klareren Opodel-

doc giebt, als solclier von 88 Proc.

Liquor ad Serum Lactis parandum.

£abjTiifftgfeit jitv SMfenbereitmtQ.

SaLeffeng.

Nimm: Den frischen Labmagen eines Saugkalbes,

splile ilm mit Wasser aus und schabe die

innere Haut ab.

Auf drei Tbeile des Abgeschabten .... 3

.giesse

Weissen Wein, secksundzwanzig Tbeile . . 26

und setze hinzu

Koclisalz, einen Theil 1

Lasse drei Tage unter ofterem Umschiitteln maceriren und

filtrire.

Die Fliissigkeit sei klar, von gelblicher Farbe und darf nur eine

sebr geringe Menge Saure entbalten.

Die Pharmacopoe hat neben den Molken (S. 176) auch die Labessenz auf-

:genommen, und in passender Zusammensetzung. Der Zusatz von Kochsalz

bedingt eine langere Haltbarkeit. Sie werde in kleinen Gefassen im Keller

aufbewahrt. Yergl. Serum Lactis.

Lycopodium. ©arlappfrtmen. ©tvatpulucr.

Semen vel Sporae vel Antheridia Lycopodii. Lycopodium clavatwm L.

Lycopodiaceen Dc Candolle. XXIV. 2. L.

Ein ausserst feines, leicht bewegliches Pulver, welches sich

nicht mit Wasser miseben lasst und in die Flamme srestreut,

schnell verbrennt, von bleicb gelber Farbe. Es werde nicht ver-

wechselt mit dem mehr goldgelben Bluthenstaube der Nadelhol-
I zer und anderer Baume, welcher leichter in Kliimpchen zusammen

j

ball t.

Der Biirlappsamen stellt die Sporen oder Samen der Pflanze dar. Er ist

in den Winkeln der Bracteen in besondern nierenforraigen
,
einfacherigen,
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zweiklappigen Sporangien enthalten. Er bildet ein sehr zartes, schliipf'riges, J
blassgelbes, leicht rollendes und an den Fingern hangendes Pulver dar, wel- I

ches die Benetzung mit Wasser durch eine diinne olige Schicht, die ihm an-
klebt, nicht gestattet. Alkohol und Aether nehmen diese Schicht weg, und
das Lycopodium misclit sich darnach leicht mit Wasser und sinkt unte*\

Der Barlappsamen wird von dem Apotheker vor dem Gebrauche durch
ein feines Ilaarsieb geschlagen, um alle groberen Unreinigkeiten abzuscheiden. ]
Er kann in Holzkasten, die mit Papier ausgeklebt sind, aufbewahrt werden. I

Der Barlappsamen stellt, unter dem Mikroskop betrachtet, abgeschnittene I

Kugeln mit netzformig geaderter Oberflache dar. In dieser Gestalt hat er

die Eigenschalt, kein Wasser anzunehmen. Wird aber diese Form zerstort,

so lasst er sich auch mit Wasser benetzen und eintauchen. Um dies deshalb
behufs der Receptur zu bewirken, reibt man den Barlappsamen erst trocken
unter starkem Drucke. Er verliert danach seine kugelige Form und sein be-

wegliches, lliissiges Wesen, ballt sich zusammen und lasst sich mit Wasser
vermischen.

Nach der Beobachtung von Wichmann geben nur die in den Katzchen
vollkommen gereiften und langsam getrockneten Samen ein schones tadel- I

freies Pulver, wahrend der zu fruhzeitig herausgeklopfte und rasch getrocknele

Staub ein im Wasser untersinkendes Pulver giebt. Die Ursache dieser Er- I

scheinung liegt wahrsclieinlich in der durch die rasche Austrocknung veran-

derten Form des Aggregatzustandes und der Structur. Aus unreif gesammel- I

ten Katzchen wird immer eine schlechte Waare erhalten.

Macis. £Dhi6fntblutI)e.

Arillus Myristicae. Myristica fragrans Houttuyn. Myristiceen

R. Brown. XXII. 13. L.

Der zerschlitzte, zerbrechliche
,

fettglanzende
,

orangegelbe

Samenmantel, von eigentlmmlichem, gewurzhaftem Geruch, beim

Kauen brennend.

Die Muskatnuss hat eine ausserst fleischige, dabei ziemlich trockne Schale,

die zur Zeit der Reife aufspringt. Wird diese Schale entfernt, so findet sich

eine zerschlitzte dicke Samenhiille. Diese ist urspriinglieh hochroth. Durch

Besprengen mit Seewasser und Trocknen nimmt sie die gelbeFarbe an. Der

Geruch ist hoch aromatisch, der Geschmack bitterlich scharf. Sie enthalt ein

•iitherisches Oel und dient als aromatisches Mittel. Zum pharmaceutischen

Gebrauche wird sie gepulvert. Dies geschieht durch starkes Stossen. Wegen
ihrer fettigen Beschafl'enheit giebt sie kein sehr feines Pulver. Man kann das

durch ein Sieb geschlagene, immer uoch etwas grobliche Pulver unter starkem

Drucke in einem Porcellanmorser noch ferner zerreiben.

Im Grossen wird sie unter stehenden Marmorsteinen zermahlen.
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Magnesia liydrico - ccirbonica.

SBaftfcl) foI)len(nuve SKagttefta.

iMagnesia carbonica. Carbonas magnesicus cum Aqua et Hydrate

magnesico. Magnesia alba, .^ofylenfmtre Q3ittembc.

Sie muss sebv leicht seiu, von Natron-Salz ocler von irgencl

einer anderen Magnesiutn-Yerbindung darf sie nur eine Spur ent-

halten, von Kali-Salzen aber und von anderen Salzen muss sie

ganz frei sein.

Zum Gebrauch muss sie durch ein feines Sieb gerieben werden.

Die kohlensaure Magnesia oder Bittererde wird mit Recht als eine kauf-

liehe Rokwaare angesehen. Sie kommt im Handel in Gestalt viereckiger,

regelmiissiger Stiicke vor. Zum arzneilicken Gebrauc-he werden diese Stiicke

mit der Hand durch ein Pferdekaarsieb durchgerieben. Dies ist ikre ganze

IBekandlung.

Ihre Priifung muss auf die moglicker Weise in ikr vorkommenden Ver-

unreinigungen gericktet sein.

Kalk wird gefunden, wenn man die Magnesia in Salzsaure lost, Salmiak

zusetzt, mit Ammoniak iibersattigt und nun die Losung eines kleesauren Sal-

zes hinzufiigt. Ein weisser flitternder Niederschlag zeigt Kalk an.

Sckwefelsaure wird gefunden, wenn man zu der salzsauren Losuug ein

;Barytsalz hinzusetzt. Der entstekende, in freier Salzsaure unlosliche Nieder-
• schlag zeigt Sckwefelsaure an.

Sckwefelsaures Natron, sckwefelsaures Kali, iiberhaupt in Wasser losliche

-Salze konnen durck Wasser ausgezogen, die Losungen eingedampft und dann

durck fernere Yersuche ermittelt werden. Am besten geschiekt dies nack ge-

lindem Brennen.

Kohlensaure Alkalien geben sick durch eine starke alkalische Reaction

zu erkennen. Eine schwache Wirkung kommt auck der reinen koklensauren

'Magnesia zu.

Koklensaures Manganoxydul wird durch die braunliche Farbung nach dem
Brennen erkannt. Eine solche Magnesia ist nickt zu verbessern. Sie kommt
ubrigens kaum mehr vor.

Die Magnesia wird aus Sool-Mutterlaugen, welche Bittererdesalze entkalten,

durck Fallen mit kohlensauren Alkalien gewonnen. Da diese Mutterlaugen
fast immer Kalksalze enthalten, so mussen diese erst durck Glaubersalz voll-

standig ausgefallt sein. Die Fallung geschiekt immer in der Hitze, damit die
aus der Verbindung austretende Kohlensaure entweicke. Beim Vermischen
eines neutralen Bittererdesalzes und eines einfach koklensauren Alkalis iindet

allemal Aufbrausen Statt. In der Kalte bindet sick viol Kohlensaure an das
• Wasser, und diese halt einen Theil koklensaurer Bittererde in Losung, Durck
Erwarrnen entweicht diese Kohlensaure, und die kohlensaure Bittererde fiillt

nieder. Man erhalt deshalb durch Erhitzen auck die grosste Menge des Nie-
derschlages. Die entwickene Kohlensaure feklt- dem Niederscklage an der

i Zusammensetzung eines neutralen koklensauren Salzes. Er bestekt deshalb
aus kohlensaurer Bittererde und Bittererdehydrat. Bei der P’allung der Bitter-
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erde durch kohlensaures Natron hat Mo sander darauf aufmerksam gemacht,
ij

dass der Niederschlag oft kohlensaures Nalron enthalte, von welchem er durch i

Auswaschen mit Wasser nicht fuglich befreit werden konne. Allerdings ist

dies der Fall, aber die Moglichkeit der Verunreinigung mit kohlensaurem
i

Natron ist ubertrieben worden. Der Natrongehalt lasst sich durch langeres
|

Auswaschen vollstiindig entfernen; bei grosseren Mengen ist dies schwierig,
und deshalb wendet man in Fabriken zur Filllung der Magnesia alba einen
kleinen Ueberschuss des Bittererdesalzes an, wodurch diese gewohnlich Spu-
ren von Schwefelsaure oder Chlor enthalt. Das ganze Sachverhaltniss ist am
genauesten von H. Rose (Pogg. Annal. 83, S. 425 S'.) studirt worden. Ver-
mischt man gleiche Atome Bittersalz und kohlensaures Natron in kalter Auf-
losung, so entwickelt sich keine Kohlensaure, wenn das Wasser die dreifache

Menge von jedem Salze betragt. Der Niederschlag enthielt 5 Atome Bitter-

erde und 4 Atome Kohlensaure; der Wassergehalt des lufttrocknen Nieder-
schlages betrug 12 Atome; bei 48°R. (60° C.) getrocknet enthielt der Nieder-

schlag 9 Atome Wasser, bei 80°R. (100° C.) getrocknet 5 Atome Wasser.

Wurden gleiche Atome der Salze in kochender Losung vermischt, so fand

auch nock keine Koklensaureentwickelung sogleich Statt, sondern erst als das

Ganze langere Zeit gekocht wurde. Der viel dichtere Niederschlag wurde mit

heissem Wasser ausgesiisst. Die filtrirte Flussigkeit enthielt nur eine Spur

Bittererde. Der Niederschlag, an der Luft getrocknet, enthielt auf 5 Atome
Bittererde und 4 Atome Kohlensaure 7 Atome Wasser; bei 48°R. (60°C.) ge-

trocknet 6 Atome Wasser, bei 80° R. (100° C.) getrocknet 5 Atome Wasser.

Man ersielit hieraus, dass die kalt und heiss gefallte Verbindung, wenn sie

beim Siedepunkte des Wassers getrocknet ist, eine ganz gleiche Zusammen-
setzung hat. Wurden die siedend heissen Losungen nur vermischt, aber nicht

weiter gekocht, so dass keine Kohlensaureentwickelung stattfand, so war in

dem Filtrat viel Bittererde enthalten, und das Product verminderte sich wah-

rend des Auswasckens. Die Zusammensetzung war aber wieder dieselbe,

namlich auf 5 Atome Bittererde und 4 Atome Kohlensaure im lufttrocknen t

Zustande 8 Atome Wasser, bei 48°R. (60°C.) 6 Atome Wasser, bei der Sied-

hitze getrocknet 5 Atome Wasser. Alle Niederschlage waren frei von Natron.

BeiFallungen mit kohlensaurem Kali statt Natron zeigte sich der Niederschlag,

in der Kalte erzeugt, iibereinstimmend mit dem durch Natron erhaltenen, da-

gegen in der Siedhitze gefallt enthielt er auf 4 Atome Bittererde 3 Atome
Kohlensaure und einen nach der Temperatur des Trocknens wechselnden

Wassergehalt. Wurde derselbe bei 80° R. (100°C.) getrocknet. so zog er Koh-

lensaure aus der Luft an, und es entstand dann wieder die Yerbindung von

5 Atomen Bittererde und 4 Atomen Kohlensaure, welche demnach als die i

normale anzusehen ist.

Die procentische Zusammensetzung der kohlensauren Bittererde ist nicht

ganz constant, sondern wecliselt zwischen 42 bis 45 Proc. Bittererde, 33 bis

35 Proc. Kohlensaure und 20 bis 25 Proc. Wasser.

Die kohlensaure Bittererde wird in der Receptur zu Pulvern gebraucht,

wobei ihre lockere Beschaffenheit eine Unannehmlichkeit ist, sowohl fiir den

Patienten, als den Receptarius. Wenn man unvorsichtig eine grosse Menge

des Pulvers mit einer kleineren Menge eines dichteren Pulvers vermischt, so

kann man oft lange Zeit reiben, ehe man ein gleichformiges Pulver erkalt.

Es ist deshalb Regel, die schweren Pulver zuerst zu nehmen, diesen erst kleine

Mengen Magnesia beizumischen, und dann den Rest schrittweise, was gegen

Ende immer rascher geht.
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Magnesia sulphurica. ©djroefelfrtttve SWngnefta.

Magnesia sulphurica his depurata. Sal amarum depuratum.

Sulphas magnesicus cum Acpia depuratus. 23itterfal$.

Sie bildet kleine, prismatische, glanzende, farblose Krystalle,

die in zwei Tbeilen kaltem und einem Theil heissem Wasser los-

lich sind.

Sie muss frei von Salzen und Metallen sein.

Es kommt vieles Bittersalz in solcher Reinheit im Handel vor, dass es

keiner ferneren Behandlung bedarf. Wenn aber mecbaniscbe Unreinigkeiten

damit vermengt sind, oder eine Priifung die Gegenwart fremdartiger Salze

nachweist, so muss die Reinigung damit vorgenommen werden. Zu diesem

Zwecke lose man das robe Bittersalz in der doppelten Menge reinen Wassers

durch Kochen in einem messingenen oder bleiernen Kessel auf, colire durch

dicbte Leinwand und stelle die Lauge mehrere Tage an einen kalten Ort bin.

Diese Arbeit wird am zweckmassigsten bei starker Frostkalte vorgenommen,
weil dabei eine viel grossere Menge Salz berauskrystallisirt. Die iiberstebende

Lauge dampfe man auf die Halfte ibres Yolums ein, um neue Mengen des

Salzes zu gewinnen. Die letzte Mutterlauge giesse man weg. Die Krystalle

werden, auf Papier ausgebreitet, an der Luft getrocknet.

Die zerfliesslicben Salze des Bittersalzes, wie Cblormagnesium, und solcbe,

welcbe nur in sebr kleiner Menge vorbanden sind, bleiben in der Mutterlauge.

Das Bittersalz ist auf folgende Yerunreinigungen zu priifen.

Scbwefelsaures Natron. Wenn man das getrocknete Salz mit y2 Koble
beftig glubt, so bildet sicb Scbwefelnatrium. Dasselbe wird durcb seine alka-

liscbe Reaction und die Entwickelung von Schwefelwasserstoff bei Zusatz von
Sauren erkannt. Wenn man in Besitz von Aetzbaryt ist, so kann man das

Salz mit Barytwasser fallen, das Filtrat mit koblensaurem Ammoniak ausfal-

len, und nun das Filtrat eindampfen, wobei alsdann koblensaures Natron ubrig

bleibt. In gleicber Art kann man aucb Aetzkalk anwenden. Man kocht das

Bittersalz mit Aetzkalk, wobei sich Gyps und Bittererdehydrat bilden, filtrirt,

bebandelt mit koblensaurem Ammoniak, filtrirt wieder und dampft ein. Das
etwa ubrig bleibende Salz muss gegluht werden

,
weil es kleine Mengen von

schwefelsaurem Ammoniak entbalten konnte. Es bleibt in diesem Falle ein

schwefelsaures Salz iibrig.

Cblormetalle werden durcb Priifung mit salpetersaurem Silberoxyd bei star-

ker Verdunnung erkannt, in welcbem Falle ein kasiger Niederscblag entstebt.

Scbwefelsaures Manganoxydul. Leitet man Cblorgas durcb die Losung
und setzt doppelt koblensaures Kali binzu, so scbeidet sicb Manganoxydbydrat
mit brauner Farbe ab. Ebenso wenn man die mit Salmiak und Ammoniak
versetzte Losung in einer luftbaltenden, verscblossenen Flascbe steben lasst.

Noch besser ist die Probe von Crum. Man setzt Salpetersaure zur Losung
und Bleihyperoxyd und erbitzt etwas. Nach dem Absetzen des Bleibyperoxyds
hat die Fliissigkeit die rothe Farbe der Uebermangansaure angenommen.

Eisengehalt wird durch Scbwefelammonium
,
Gallustinctur und die gelb-

liche Farbe der gefallten und gegliihten Bittererde erkannt; Kupfergehalt
durch Scbwefelwasserstoffgas oder Blutlaugensalz.
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Das Bittersalz krystallieirt in der Ruhc in rectangularen und rhombischen
Saulen, Lei gestorter Krystallisation aber in kleinen spiessigen Nadeln. Diese
borm ist dem im Handel vorkommenden eigen.

Das Bittersalz ist sehr loslich in Wasser. 1 Thl. lost sich in 0,799 Thin.
Wasser bei mittlerer Temperatur zu einer Fliissigkeit von 1,293 specif. Gewicht.
Zum Zwecke der Receptur hat man eine Losung von bestimmtem Gehalte,
z. B. ein Theil Bittersalz in 2 oder 3 Thin. Wasser gelost und filtrirt. Man
nimmt alsdann zu Mixturen die drei- oder vierfache Menge des vorgeschrie-
benen Gewichtes von dieser Losung.

Es besteht aus 1 Atom Bittererde (20), 1 Atom Schwefelsaure (40) und
7 Atomen Wasser (63), hat also das Atomgewicht 123.

Magnesia usta. (Sebrannte SDiagnefta.

Magnesia. Oxydum magncsicum.

Basisch kohlensaure Magnesia wird in einem bedeckten

Schmelztiegel oder in einem Gefass von Gusseisen erhitzt, bis

eine Probe derselben, mit Wasser libergossen und mit verdiinnter

Schwefelsaure versetzt, nicht mehr aufbraust.

Sie muss ein leichtes
,
sehr weisses Pulver und von Kohlensaure frei

sein.

Man bewahre sie in einem gut verschlossenen Glasgefass auf.

Zur Darstellung der gebrannten Magnesia bedient man sich eines ziem-

lich geraumigen hessischen Tiegels, welcher lift einem passenden Deckel be-

deckt werden kann. Man stellt ihn auf einen mehrere Zoll liohen Untersatz

in einen Windofen, wie er in der pharmaceutischen Technik 1. Aufl. Fig. 84

und 101, 2. Aufl. Fig. 103 und 121 beschrieben ist. Man fiillt den Tiegel mit

ganzen Stricken Magnesia an, bedeckt ihn und giebt Feuer darum, bis der

Tiegel hellroth gliiht. Indem man nun die Zuge des Ofens verschliesst, hebt

man den Deckel ab, und nimmt mit einem langen Spatel etwas Pulver aus

der Mitte heraus, vermengt es mit Wasser und dann mit Schwefelsaure, und I

beobachtet, ob keine Gasblaschen mehr ausgetrieben werden. Findet dies I

noch Statt, so giebt man eine Yiertelstunde lunger Hitze. Wenn die Probe

geniigend ausfallt, nimmt man die Magnesia mit einem passenden Loffel aus

dem Tiegel, ohne diesen von seiner Stelle zu bewegen. Durch Schliessen der

Lul’tzuge ist das Auftreiben von Asche vermieden. Man kann demnach den

Tiegel bequem ausleeren und wieder fullen. Die rechte Hand, worin man den

Loffel halt, umwickelt man mit einem nassen Tuclie, damit sie nicht so viel

von der strahlenden Hitze leide. Nachdem der Tiegel wiederum gefiillt ist,

bedeckt man ihn, giebt frische Kolilen auf und offnet die Zuge. Die zweite

Gliihung ist in viel kiirzerer Zeit vollendet, weil sie mit einem bereits gliihen-

den Tiegel anfangt. Man macht die vorige Priifung auf Kohlensaure und 1

leert den Tiegel in gleicher Art aus. So kann man sechs bis acht Operationen

in einem Vormittage machen und das Praparat in reiehlicher Menge mit ge-

ringem Yerbrauche an Brennmaterial darstellen.

Ein anderes sehr vielfach geiibtes Verfahren besteht darin, dass man sich

eine Anzahl cylindrischer Gefiisse aus Thou, nach der Art der Blumentopfe,

anfertigen lasst, welche mit gut scliliessenden Deckeln versehen sind. Diese
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fullt man mit Magnesiastucken
,
die Zwischenraume mit Pulver aus, verklebt

die Deckel mit Lehm und liisst sie bei einem Topfer an eine Stelle des Ofens

einsetzen, wo die Geschirre nicht mehr gar gebrannt werden. Fiir eine ge-

riuge Entschadigung gewinnt man ein sebr schones Priiparat in reichlicber

Menge.

Zum Gliihen der Magnesia ist kein sebr starkes, aber ein anhaltendes

Feuer nothwendig. Je heftiger die Magnesia gegliikt wird, desto mehr sinkt

sie zusammen und desto dichter wird sie, allein in gleichem Maasse auch

schwerer loslich in der Magensiiure. Die stark gegliihte wirkt nachhaltiger,

die schwach gegliihte aber rascher. Bei Magensaure ist aber eine rasche

Wirkung sebr wiinschenswerth. Wenn man die Magnesia bei einer moglichst

niedrigen Temperatur unter bestandigem Umriihren brenut, was in einer

offenen Schale von unglasirtem oder glasirtem Zeuge geschehen kann, so hat

sie ihre Verwandtschaft zu Wasser nicht ganz verloren
,
sondern quillt mit

dem 25fachen Gewichte Wasser zu einer Gallerte von Bittererdehydrat auf'.

Um dies zu erreichen, dart der Boden des Tiegels eben anfangen roth zu

gluhen. Zu- stark gegliihte' Bittererde zeigt diese Erscheinung nicht. Un-

streitig ist dies Praparat das wirksamste und schnellst wirkende.

Die reine Magnesia ist ein feines, weisses, sehr voluminoses Pulver, wel-

ches, nach H. Rose (Pogg. Ann. 74, 438), ein specif. Gewicht von 3,65 hat.

Es schmilzt in keinem Ofenfeuer. Es ist eigentlich geruch- und geschmack-

los, wenn man nicht einen faden Erdgeschmack in Anschlag bringen will,

den man beim Yerschlucken der wasserigen Milch wakrnimmt.

Die gebrannte Magnesia kann Kohlensaure theils durch Alter und schlechte

Aufbewabrung, theils auch durch unvollstandiges Brennen enthalten. Sie zeigt

in diesem Falle, mit Wasser benetzt und mit Salzsaure iibergossen, ein Auf-

brausen. Sie muss durch frisches Gluhen verbessert werden.

Ein Gehalt an Kalk wird gefunden, wenn man die saure salzsaure Losung
mit Ammoniak sattigt und ein kleesaures Salz zusetzt. Es -entsteht alsdann

eine Trubung oder ein Niederschlag.

Manganoxyd und Eisen verrathen sich durch die Farbe, indem alsdann

die reine blendende Weisse einen gelblichen Stich zeigt.

Kieselerde, aus der fallenden Pottaschenlosung herstammend, bleibt beim
Auflosen in Sauren zuriick.

Schwefelsaures Kali oder Chlorkalium, von unvollstandigem Auswaschen
abzuleiten, werden durch Losung in Salpetersaure und Priifung mit Baryt-

nnd Silbersalzen erkannt.

Die Bittererde ist sehr wenig in Wasser loslich, iibt aber eine entschieden

alkalische Reaction auf gerothetes Lackmuspapier aus. Sie besteht aus 1 Atom
Magnesium (12), und 1 Atom Sauerstoff (8), hat also das Atomgewicht 20.

In England wird eine gebrannte Magnesia unter dem Namen Henry’s
Magnesia zu sehr hohenPreisen verkauft, welche bis jetzt noch nicht auf an-
derem Wege in den Handel gebraclit worden ist.

Yiele englische Reisende, welche wie die meisten ihres Volkes in medici-
nischen Dingen grosse Dinge zu verstehen glauben, weil sie sich selbst blue
pills, Calomel, zweet spirits of nitre und Laudanum administriren

,
bringen

diese Magnesia mit sich und lassen dieselbe in ihre Arzneien thun, wenn sie

gerade ein Recept machen lassen
,
worin gebrannte Magnesia einen Bestand-

theil macht.

Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich die achte Henry’s Magnesia

|

• kennen und war erstaunt iiber die Schonheit des Praparates, iiber die blen-
1 dende \V eisse und den eigenthiimhchen seidenschillernden, asbestartigen Glanz.



Ick entschloss mich, dieBe Sacke genauer zu untersucken, um dies Praparat
darzustellen.

Durck ein scharferes Gliihen der gemeinen Magnesia carbonica kann es
nickt erhalten werden. Eine solcke Magnesia des Handels, welcke kei ge-

i

wohnlicher Gliihhitze eine sekr sckone Magnesia usta lieferte, setzte jck in

einem Tiegel der keftigsten Weissgldkkitze aus. Sie sinterte stark zusammen,
nakm eine gelke Farke an und eine solcke Iiarte, dass sie nur mit der gross-
ten Miike zerrieken und durck ein Sieb gescklagen werden konnte. Sie stellte

in diesem Falle ein vollig unbrauckbares Praparat dar.

Ichstellte nun die koklensaure Magnesia selbst dar, und da die Henry’s Mag-
nesia sehr compact und dickt ist, okne darum aufzukoren fein zu sein, so bewirkte
ich die Fallung in der Iiitze. Das Yerfahren, wodurch die Fabriken die lockere

Magnesia desllandels liefern, untersckeidetsick unter einander durch dieungleich
lange Zeit des Kockens, und liegt meistens in der Hand eines roken Arbeiters.

Reines, vollig eisenfreies Bittersalz (mit Sckwefelammonium) wurde in de-

stillirtem Wasser gelost, und mit einer ebenfalls in destillirtem Wasser ge-

mackten Losung von koklensaurem Natron allmalig unter fortwahrendem
Kocken gefallt. Nackdem alle durck Kocken zu entfernende Koklensaure

entwicken war, wurde nock eine Zeit lang gekockt und dann absetzen ge-

lassen. Das abgegossene Wasser wurde durch frisckes ersetzt und wieder

gekockt, dann wurde die Masse in einen Spitzbeutel gebrackt und mit heissem

destillirtem Wasser so lange ausgesiisst, bis keine Schwefelsaurereaction mekr
stattfand. Der gepresste und getrocknete Niederscklag war blauweiss, aber

sehr dickt. Derselbe wurde in einem wokl verschlossenen und verschmierten

hessischen Tiegel eine Stunde lang der scharfsten Weissglukkitze mit dem
Geblase und Coalcs ausgesetzt. Nach dem Oeffnen des Tiegels fand ick die

schonste dickte Magnesia von blendender Weisse und ausserst zartem Korn.

An den Stellen, wo sie den Tiegel beriikrte, war sie mit demselben zusam-

men gefrittet und hatte eine gelbliche Farbe angenommen, von hinein subli-

mirtem und cementirtem Eisenoxyd. Aber alle gelblicken Stiicke blieben test

an dem Tiegel kangen, und das von selbst Herausfallende wrar ganz rein.

Zwischen den Zaknen gab diese Magnesia das Gefuhl von leicht gebranntem

Tkon, ein leicktes, sckwach knirsckendes Gerausck. In Sauren ist sie sckwer

loslich, aber zuletzt doch vollstandig.

Bei einer zweiten ganz aknhcken Bereitung wurden dieselben Resultate

erkalten. Die kerausgenommene, in grosseren Klumpcken zusammenhangende
Erde zeigte in den leeren Zwisckenraumen einen leickt rosenrotken Sckein,

wie dies auch die engliscke that, von durchgelassenem Lickt, dessen Farbe

entfernt an den Spinell erinnert. Reflectirtes Lickt ersckien blendend weiss.

Um annahernd das Verkiiltniss der Dicktigkeit dieser Praparate zu linden,

wurde ein messingener pariser Kubikzoll lose mit dem Pulver gefiillt, abgestri-

cken und dann der Inhalt gewogen.
Von gewoknlicher koklensaurer Magnesia meiner Officin enthielt der Ku-

bikzoll 1,4 Grammen.
Von der Magnesia usta meiner Officin wog der Kubikzoll 1,985 Grammen.

Die gebrannte Magnesia ist also etwas compacter, als die kohlensaure.

Von der lieissbereiteten kohlensauren Magnesia wog der Kubikzoll bei i

drei Versucken 12,68, 12,9, 12,5 Grammen.
Von der iichten Henry’s Magnesia wog der Kubikzoll in zwei Versuchen

7,0 und 7,2 Grammen.
Von der von mir bereiteten gebrannten Magnesia wog der Kubikzoll in

drei Versucken 10,74, 11,19 und 11,18 Grammen.

Es ist demnach die letzte Magnesia die dichteste.
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In dem Zustande, wie man diese Magnesia aus dem Tiegel nimmt, ist sie

noch kein fertiges Priiparat, denn sie enthiilt kleine, feste Kornchen, welcke

bei der Receptur bei Pulvern sick nieht vermiscken wiirden. Man muss sie

deshalb nock einmal in einem Morser mit Wasser zerriikren, durck ein Haar-

odei' Messingsieb durcligiessen und auf einem Filtrum oder einem Colatorium

sammeln. Bei dieser Gelegenkeit kabe ick bemerkt, dass die Magnesia nock

eine deutkche Reaction auf Sckwefelsaure ausgiebt, wenn sie auck vorker im

.kohlensauren Zustande beim Auswaschen keinen Gekalt an Sckwefelsaure mekr

anzeigte. Diese Beobacktung katte ick sckon friiker beim Zinkoxyd gemackt,

welches ebenfalls nack dem Gliiken noch Spuren von Schwefelsaure an Was-

-ser abgiebt. Da die Magnesia um so weniger dem Hartbrennen unterworfen

list, je reiner sie ist, so empfekle ich, sie zuerst leise zu brennen, dann noch

einmal mit siedend heissem Wasser auszuwascken und dann scharf zu brennen.

Dieser schwache Rxickhalt an sckwefelsaurem Salze wird vollstandig ubersehen,

wenn man das koklensaure Salz in reiner Salpetersaure lost, und nun ein Ba-

rrytsalz zusetzt. Es ist namlich in der kleinen Probe sekr wenig entkalten.

.Zieht man aber die gebrannte Magnesia mit Wasser aus, so erhalt man die

.ganze Masse der Sckwefelsaure von einer grosseren Quantitat allein in der

. Flussigkeit, und nun tritt die Ersckeinung sehr deutlick ein.

Die oben bestimmte relative Dicktkeit des Pulvers ist nickt mit dem spe-

cifiscken Gewickte desselben zu verweckseln. Die Bestimmung desselben ist

mit grosser Sckwierigkeit verbunden. Sckon Rose (Pogg. AnDal. 74, 437)

fand bei der Bestimmung des specifischen Gewicktes der gemeinen Magnesia
usta so grosse Yersckiedenkeiten und sick widerspreckende Resultate, dass er

dieselben gar nicht mittkeilen wollte. Das specifiscke Gewickt einer im Por-

cellanofen gegluhten Magnesia fand er zu 3,644. Rose wog den Korper in

einem an Platindrahten hangenden Platinfingerhut in Luft und Wasser und
: bestimmte nackker durck Austrocknen und Gliiken die Menge der Substanz.

Ich selbst fand im kocksten Falle 3,148 specif. Gewicht.

Manna. Sftanna.

Fraxinus Ornus L. Oleineen Link. II. 1. L.

Die reinste bildet 3 bis 8 Zoll lange, 9 bis 18 Linien breite,

ziemlich flacbe, rinnenformige oder dreiseitige Stiicke, diese sind

trocken, leicht, zerreiblich, wenig klebrig, im Bruch fasrig, von

weisslicber oder gelblicher Farbe, siissem Gescbmack, ohne Scbarfe;

sie werde dispensirt, wenn auserlesene oder Rohren-Mann a, Manna
electa vel canellata, verordnet wird. Die gemeine oder Gerace-

Manna kommt in Massen vor, die aus etwas klebrigen weisslicken,

gelblichen oder braunlichen Brocken oder Kornern zusammenge-
klebt sind, einen siissen Geschmack baben und eine etwas Ekel
erregende Scbarfe besitzen.

Zu verwerfen ist die fette oder Puglia-Manna, Manna crassa
,

I

jpinguis seu de Puglia, welcbe eine krumlig-weicbe
,

schmierige,

I braunlicbe, durcb fremde Beimengungen sebr verunreinigte
,

oft

sogar scbon gabrende Masse ausmacbt.

Mohr, Commentar 28



434 Mel.

Die Manna canellata, Rohrenmanna, feine Manna, kommt in tropfen-
odei rinnenfdrmigen, olt mehrere Zoll langen Stiicken vor und ist weiss oder
blassgelb. Man bemerkt mehrere iibereinander liegende Schichten. Sie ist
trocken und geruchlos, von sussem

,
etwas kratzendem Nachgeschmack. Das

reichlichste Ausfliessen findet im Monat Juli Statt, welchem man durclj Ver-
wunden der Rinde nachhilft, indem man taglich zwei Zoll lange und einen
halben Zoll tiefe Schnitte auf ein und derselben Seite des Baumes bis zu den
Aesten anbringt. Der auf den Aesten in den heissesten Sommermonaten von
selbst getrocknete Saft giebt die Rohrenmanna. In den schon etwas kiihleren

Monaten September und October trocknet der ausfliessende Saft nicht so

scknell ein, und giebt dann die Manna communis oder vulgaris, auch gra-
nulosa genannt. Sie stellt eine mehr oder weniger zusammenhangende Masse
dar. Man erkennt darin noch viele ldeine, weisse, tropfenformige Stiicke, die

durch eine dunklere, etwas weichere Masse zusa'mmengeklebt sind. Der Ge-
ruch ist schwach honigartig, Gescbmack eigenthiimlich siiss, zuletzt etwas
reizend. Der in den Monaten November und December noch ausfliessende

Saft giebt eine weiche, schmierige, mit Holzstiickchen und Stroh verunreinigte

Manna, weiche als Manna crassa oder spissa, dicke Manna, in den Handel
kommt. Sie ist in der Officine nicht zugelassen. Die Einsammlung der Manna
hangt sehr von dem Wetter ab, indem eine feuchte, regnerische Witterung das

Austrocknen verhindert und dadurch die Ausbeute sehr vermindert.

Die sicilianische Manna, Manna gerace, ist im Allgemeinen besser, als die

calabresische, un d wird mit jener promiscue in den Handel gebracht.

Ein fester Bestandtheil der Manna, obschon nicht der wirksame, ist der

Mannazucker, Mannit. Er ist in der Rohrenmanna am reinsten vorhanden.

Man kann ihn durch Auflosen der Manna in heissem verdiinntem Weingeist,

Schiitteln mit gut gebrannter Knochenkohle, Filtriren und Krystallisiren rein

darstellen. Vollkommen rein wird er, wenn man die erhaltenen Krystalle aus-

presst und derselben Behandlung noch ein- oder zweimal unterwirft. Er hat

in diesem Zustande keine Anwendung gefunden, so wie denn auch die reine

rohrenformige Manna schwacher wirkt, als die etwas gefarbte.

Yerschiedene andere mannaahnliche Substanzen, wie Manna persica von

Hedgsarum Alhagi, Manna cedrina von Pinus Gedrus, Manna cistina von

Cistus ladaniferus finden bei uns keine Anwendung.
Die Manna wird als Bestandtheil zum Syrupus Sennae cum Mapna und

dem Infusum Sennae compositum zugesetzt.

Mel. Jpoititj.

Apis mellijica L. ;3nfecten, bieueuartige Jpautpglev.

Man sehe darauf, dass er weder sauer, noch mit Meld ver-

falsclit sei. Der aus Amerika zu uns gebrachte Honig ist zu ver-

werfen.

Der Honig ist eine schmierige, klebrige, siisse Substanz, weiche bekannt-

lich durch die Bienen erzeugt und in eigenen Gefassen aus Wachs in den

Bienenstocken gesammelt wird. Frischer Honig ist ganz fliissig, mit der Zeit

krystallisirt Honigzucker heraus, und er gesteht. Honigzucker oder Kriimelzucker

ist ein nie fehlender Bestandtheil des Honigs und die Ursache seiner Siisse.

Aus gut bereitetem, gereinigtem Honig krystallisirt haufig nach langer Zeit
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sehr reiner Honigzucker kei'aus, den man durch Abwascken mit verdiinntem

Weingeist noch reinigen kann, wenn man ihn aus wissenscliaftliclierNeugierde

isoliren will.

Das Gesteken des Honigs in der Ivalte und nack langerer Zeit bestekt in

einer Bindung von Wasser. Der sogenannte Frucktzucker ist wassei’leerer

Traubenzucker, in Wasser gelost; bindet er das Wasser ckemisck, so tritt die

Cohasion ein. Kocht man krystallisirten Honigzucker stark, so verliert er

lange Zeit die Eigensckaft zu krystallisiren, gewinnt sie aber mit der Zeit

wieder. Besonders wirkt das Lickt befordernd auf die Aussckeidung von kry-

stallinischem Zuckei\ Wo man dies verkindern will, kat man das Lickt voll-

standig abzukalten.

Der Honig wird vom Apotkeker meistens im ausgelassenen Zustande ge-

kauft. Selten gewinnt er ikn selbst aus den Waben.
Der reinste Honig fliesst von selbst aus den Waben aus, und keisstJung-

fernkonig, er wil'd zu einem kokeren Preise verkauft, Durck Erwarmen in

der Sonne oder in einem erwarmten Raume wird das Ausfliessen befordert.

Er lauft in untergestellte Gefasse ab. Durck Auspressen der Wackssckeiben
erkalt man einen geringeren, starker gefarbten Honig. Der Honig besitzt

einen eigenthximlichen, von seiner Siisse ganz unabkangigen Geruck. Er ist

rjtreng genommen kein Arzneimittel, sondei’n, wie bekannt, Nakrungsmittel
and dient wegen seiner Consistenz als Zusatz zu einigen Arzneimitteln und
iusserlicken Mitteln. Zu diesem Zwecke wird er aber meistens im gereinig-

v:en Zustande angewendet.

Mel depuratum. ©eveinigter §ontg.

Mel despumatum.

Nimm: Honig bestei' Sorte, funfzig Tlieile .... 50

Wasser, hundert Theile 100

Frisch gegluhte, groblick gepulverte, von
dem feinen Pulver befreite Holz-
kohlen, einen Tlieil 1

Den Honig mische mit dem Wasser in einem zinnernen Ge-

|

!

;

asse, erhitze die Miscbung bei einer Temperatur von ungefakr
100° C. eine Stunde lang, okne sie kochen zu lassen, und lasse

• rie in einem irdenen Gefasse eine Nacht hindurcli an einem kal-

i :en Orte stehen. Dann werden die Holzkohlen hinzugesetzt, und
lie durch einen wollenen Spitzbeutel filtrirte Flussigkeit im
Jampfbade zur Syrupsdicke eingedampft und cohrt.

Er muss klar sein und, mit Wasser vermischt, klar bleiben
,

eine
gelb-braune Farbe, aber weder brenzlichen

,
nock sauren Geruck

oder Gesckmack besitzen.

Man bewakre ihn an einem kalten Orte auf.

Die Reinigung des Honigs hat den Pharmaceuten viele Miihe und Ver-
uche gekostet, und manche sind dariiber noch nicht im Klaren, welcher Me-
hode sie den Vorzug geben sollen. Diese Unsicherheit riikrt daher, dass der
lonig sekr ungleick in seiner Besckafl'enkeit ist, dass also eine Methode,

I seiche bei dieser Sorte die besten Resultate lieferte, bei jener ganz wirkungs-

28 *
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los bleibt. Es ist deshalb auch gelahrlich, gewonnene liesultate zu verallge-
meinern. Ebe ich dieBe Erfahrung zur klaren Einsicht gebracht hatte, er-
innere ich mich dieselbe Metbode mehrmals angenommen und wieder verwor-
fen zu baben. Bei der gleichzeitigen Bekandlung solcher Ilonige, die aus u

verscbiedenen Orten und Jabren abstaminten, stellte sicb dies klar heraus.

In diesem Sinne sind auch die Aeusserungen der Praktiker aufzunebmen,
wenn sie bebaupten, dass ihnen diese oder jene Methode seit vielen Jahren
die besten Dienste leiste

,
dass sie niemals Yeranlassung gebabt batten

,
von

der Pbarmacopoe abzuweiehen, und Aehnliches, was in pbarmaceutiscben
Zeitschriften sebr haufig zu lesen ist. Es giebt Honigarten, welcbe durcb
bloses Kocben mit Wasser sicb klaren, und bei diesen ist jeder Zusatz iiber-

biissig. Wer immer aus derselben Gegend, oder wie es baubg stattbndet,

von demselbeu Bienenvater seinen Honig beziebt, kann wobl zu der Meinung
kommen, dass alle Ilonige so gutartig waren. Es geniigt ihin, wenn sein
Honig sicb klart. Ein Honig, der sicb von selbst klart, bei dem ist aucb
die Koble iiberflussig

,
und bei einem, welcber das nicbt tbut, niitzt sie aucb

nicbts.

Die grosste, und man kann sagen einzige Scbwierigkeit bestebt im Kla-

ren des Honigs. Ist dies einmal gescbeben, so bietet das Eindampfen keine

fernere Scbwierigkeit dar. Der Honig entkalt eine ibn triib macbende,
schmierige Substanz

,
welcbe die Colatorien und Filter verstopft und alsdann

das fernere Durcbrinnen sebr verlangsamt. Selbst ein Honig, der beim Auf-

losen nicbt viel davon zu entbalten scbeint, binterlasst beim Filtriren bedeu-

tende Scbicbten dieses Korpers. Dies riihrt davon ber, dass die sebr concen-

tz’irte Honiglosung beinabe dieselbe Strablenbrecbung wie die feste Substanz

besitzt, wodurch beide fast durcbsicbtig erscbeinen. Diese Substanz setzt sicb

gar nicbt zu Boden, sondern bleibt immer scbwimmend. Giesst man eine

solcbe friscb gemacbte Honiglosung auf einen Spitzbeutel oder Colatorium,

so stiirzt die Losung in dicken Strablen, aber triib durch das feinste Gewebe;
giesst man nun wieder auf, so verlangsamt sich das Durcbrinnen, es gebt in

einen diinnen Strabl fiber und sebr bald ins Tropfeln, und erst wenn die

Tropfen langsam fallen, kommt die Fliissigkeit klar. Allein jetzt gebt das

Durcbrinnen so unendlicb langsam, dass man einer solcben Arbeit iiberdriissig

wird. Sie steht wochenlang im Wege, wird vom Staube und binein fliegenden
j

Bienen
J verunreinigt, und der letzte Tbeil rinnt gar nicbt mebr durcb. Es

kommt demnach bei der Reinigung des Honigs alles darauf an, diesen Stoll
;

zu entfernen, oder ihn in eine solche Consistenz zu bringen, dass er sicb von :

der Fliissigkeit scbeidet, oder dem Durcbrinnen kein Hinderniss mebr dar-

bietet. Zu diesem Endzwecke bat man friiber das Klarkocben und Abscbau-

men angewendet.

Die Ursacbe dieser Erscbeinung ist der eigentbiimlicbe Aggregatzustand

der scbleimigen Stoffe. Graham bat ibn mit dem Namen Colloid; leimartigj

bezeichnet, und verstebt darunter scbleimige, aufgequollene, schliiplrige Stoffe> i

welcbe nocb Cohasion genug baben, um nicbt durcb ein Filtrum, eine Tbier-

blase oder ein Colatorium zu geben. So wie sie selbst nicbt durcbgehen, so

lassen sie aucb Fliissigkeiten nicbt durcb sicb selbst hindurchgehen, und baben

sie sicb einmal feat auf ein Colatorium abgelegt, so hort das Ablaufen der

Fliissigkeit fast ganz auf. Es ist desbalb wesentlich, diese Colloidstoffe durcb

die Verbindung mit einem anderen Korper in unloslicbe, diebte, in der Fliis-

sigkeit sebon siebtbare Korper zu verwandeln.

Beim Kocben des Honigs sebeiden sich diese Unreinigkeiten zum Tbeil

auf der Oberflacbe als Schaum aus und konnen mit einem durcblocberten

Lofl'el abgeboben werden. Dazu benutzt man am besten einen mit feinem i
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prahtnetz bespanuten. flachen Schaumloffel, Fig. 58, dessen Anfertigung in

ineiner pharm. Technik (2. Aufl., S. 259) genauer beschrieben ist. Allein nicht

aller Honigjjjlasst sich auf diese Art klar kochen, und jederHonig kann durcli

Fig. 58.

Schaumloffel mit Drahtsieb.

anhaltendes Kochen ganz in Schaum verwandelt werden. Es ist ein vie! ver-

breitetes Vorurtheil, dass der Honig noch nicht rein sei, so lange er noch

Schaum beim Kochen absetze. Dies widerlegt sich aus der einfachen That-

sache, dass einmal zur Siedhitze erhifzter Honig, welcher filtrirt wurde, beim

nachherigen Eindampfen nicht mehr triib wird. Durch Kochen giebt er im-

mer wieder Schaum, ohne unrein zu sein', allein dieser Schaum zerfliesst wie-

der vollstandig zu klarem Plonig. Das Schaumkochen ist demnach nicht un-

bedingt zu empfehlen, weil es bei vielen Honigsorten nichts niitzt, weil es

keine bestimmte Grenze hat, und weil iiberhaupt durch langeres Kochen die

Farhe des Honigs zunimmt, und seine Siisse abnimmt. Man hat deshalb im-

mer sein Augenmerk dahin zu richten
,

alle Umstande zu vermeiden, welche

eine starke und lange dauernde Erhitzung des Honigs nothwendig machen.

Eine sehr haufig angewendete Klarungsmethode des Honigs besteht darin,

denselben kalt mit Eiweiss zu vermischen und dann zum Kochen zu erhitzen.

Indem das Eiweiss coagulirt, scliliesst es die schleimigen Theile ein, und ver-

dichtet sie zu solchen Massen, welche dem Coliren nicht ferner hinderlich sind.

Die Kliirung mit Eiweiss ist sehr wirksam und wurde unbedenklich zu em-

pfehlen sein, wenn es nicht andere
,
noch wirksamere und leichtef anzuwen-

dende Klarungsmethoden gabe.

Tch babe im vorigen Commentar zuerst die Klarung mit Tannin empfoh-

len, und dieselbe ist von vielen Collegen mit Beifall aufgenommen und beibe-

halten worden. Diejenigen, welche nachher den Einwand machten, dass man
im gereinigten Honig unter Umstanden Spuren von Tannin nachweisen konne,

haben entweder die Yorschrift nicht richtig gelesen, oder nicht richtig aus-

gefuhrt.

Wenn man Honig mit 1 bis iy2 Thin. Wasser zum Kochen erhitzt und
nun sehr kleine Quantitaten von Tannin zusetzt, so sieht man, wie augen-

blicklich sich dicke, flockige Massen bilden, Avelche mit dem Schaum zusam-

mengehen und die darunter befindliche Fliissigkeit immer klarer wird- Diese

lasst sich zuweilen ganz und gar abgiessen und alsdann mit der grossten

Leichtigkeit filtriren. Erhitzt man die HonigloSung mit dem Tannin in einem
Kolhcn im Dampfbade ohne Kochen zu veranlassen, so sieht man die Substanz

deutlich gerinnen, und sie setzt sich nun in derRuhe ganz vollstandig in der

klaren Fliissigkeit ab. Es ist aber nothwendig, einmal im Dampfbade stark

erwarmt zu haben, weil kalt geloster und filtrirter Honig zuweilen noch ein-

mal triib wird. Andere Honigarten aber bleiben auch klar.

Ein klar filtrirter, aber kalt behandelter Honig, welcher durch Erhitzen

triib wurde, filtrirte uncremein schlecht. Mit Tannin gab er starke Flocken
und filtrirte nun sehr leicht. Klar filtrirter, kalt gebliebener Honig gab eben-

falls mit Tannin ohne Erhitzen einen Niederschlag; er setzte sich aber nicht

so leicht ab. Wenn die Coagulation einmal stattgefundcn hat, so filtrirt der
Honig sehr leicht durch Papier und dichtes Baumwollenzeug.
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Um die zur Klarung des Honigs nothige kleinste Menge Tannin oder
Gallapfelpulver zu bestimmen, babe ich viele Versuche angestellt, dabei aber
keine allgemein giiltige Zablen ermitteln konnen. Dies ist von der verschie-
denen Menge der durch Tannin coagulirbaren Substanz abhangig. Ich will
hier nun meine Erfahrungen mittheilen. ,

Das Tannin wird von der gefallten Substanz selbst mit niedergerissen.
Wenn man nicht zu viel Tannin zugesetzt hat, so lasst es sich im Filtrate

durch Zusatz von essigsaurem Eisenoxyd nicht entdecken. Ist Tannin im
filtrirten Honig enthalten, so entsteht bei diesem Zusatze eine tintenartige

Farbung. Einige Honigsorten zeigten nach dem kleinsten Zusatze von Tannin
eine sichtbare Reaction davon im Filtrate. Bei einer Honigsorte erzeugte
Tannin einen violetten Scliaum, der Honig enthielt also Eisen, wahrscheinlich

durch Zusammenkommen mit eisernen Gegenstanden. Selbst wenn ein Gehalt

von Tannin im Filtrate durch essigsaures Eisenoxyd angezeigt wird, kann man
doch nicht die geringste Spur davon durch den Geschmack wahrnehmen.
Erwagt man, dass Gerbsaure in vielen Nahrungsmitteln enthalten ist, dass sie,

mit anderen Stoffen vermischt, gar keine bemerkbare Wirkung auf den Orga-

nismus aussert, so erscheint die Klarung des Honigs durch diesen Stoff als

vollkommen unverfanglich. Mit aller Sorgfalt gereinigten und eingedickten

Honig babe ich langere Zeit zum Tischgenuss vorgesetzt. Jedermann hielt

ihn fur den feinsten Jungfernhonig und Niemand bemerkte es, dass er schon

einmal auf dem Feuer gewesen, oder mit Tannin geklart worden sei.

5 Unzen Honig, 6 Unzen Wasser und 4 Gran Tannin filtrirten sehr klar

und leicht, und enthielten keine Spur von Gerbsaure.

5% Pfund Honig, 5 x
/2 Pfund Wasser und 4 Scrupel Gallapfelpulver wur-

den sehr klar, enthielten aber im Filtrat etwas Gerbsaure. Sie filtrirten lang-

sam, weil die Consistenz zu stark war. Bei gleichem Gewicht Wasser und
Honig ist die Fliissigkeit noch zu zahe, um rasch zu filtriren. Man muss aber

immer dahin sehen, wenig Wasser anzuwenden, um die Zeit des Eindampfens

zu verkiirzen. Um beide Klippen mogliclist zu gleicher Zeit zu vermeiden,

babe ich das Verhiiltniss von 1 Pfund Honig und iy2 Wasser am passendsten

gefunden. Demnach stellt sich als ein sehr passendes, praktisches Verlahren

das folgende heraus.

2 Pfund gemeiner Landhonig und 3 Pfund Wasser werden in einem stei-

nernen Gefasse vermischt, durch Erwarmen die Losung befordert, und nun

1 bis 1% Scrupel feines Gallapfelpulver hinzugeftigt. Das Ganze lasse man
einige Zeit im Dampfbade stehen, und nun noch einen Tag lang absetzen.

Auf die Coagulation folgt jetzt die Abscheidung der klaren Fliissigkeit

von dem Absatze. Dies geschieht sehr leicht durch Filtriren. Man stelle

einige Filter aus ganzen Bogen eines leicht durchlassenden Papiers, in fal-

tige Form gebracht, auf passende Glas- oder Porcellantrichter
,
und diese

unmittelbar auf reine Flaschen. Besonders eignet sich dazu das in meiner

pharm. Technik (2. Aufl. S. 535) beschriebene Schnellfilter von Dub lane,

dessen ich mich hierzu jetzt immer bediene. Die einmal filtrirte Fliissigkeit

ist vollkommen klar und lasst nichts zu wiinschen iibrig. Sie ist in den Fla-

schen gegen Staub, Fliegen und Bienen geschiitzt. Das Durchlaufen geht bei

guter vorheriger Klarung iiber alle Erwartung rasch, und die Fliissigkeit lauft

langere Zeit im Strahl. Man wechselt die Filter, sobald sie zu langsam

durchlassen. Wegen der Schonheit des Filtrats und der Einfachheit der Yor-

richtung empfehle ich die Filtrirmethode zuerst. Gewohnlich bedient man

sich der Spitzbeutel aus Flanell zum Coliren. Es sind einige erhebliche Be-

denken gegen die Spitzbeutel anzufiihren. Zuniickst muss man die Fliissigkeit

wegen des Schwankens der Spitzbeutel in weiten Schiisseln, die auf der Erde
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stehen, auffangen, wodurch leicht Staub und Sclimutz hinein fiillt. Sodann
dauert es eine geraume Zeit, ebe die Fliissigkeit klar lauft; man muss melir-

jj'jo-. 59. mal zuriickgiessen, mehrere Scbiisseln benetzen,

und hat iiberhaupt viel Pantscherei damit.

Hat sich auch der untere Theil des Spitz-

beutels gedichtet, so lauft bei hoherem Anfiillen

des Spitzbeutels durch die frischen, vorher nicht

benetzten Steilen noch einmal triibe Fliissigkeit

durch und verunreinigt bereits reine Portionen.

Noch unangenehmer sind flache, auf viereckige

Tenakel aufgespannte Colatorien. Der Druck
der Fliissigkeit ist wegen ihrer geringen Tiefe

sehr schwach, und das Ablaufen geht langsam.

Auch wirken die iiberhangenden Enden hiiufig

capillarisch, undFliissigkeitrinnt aussen herunter.

Wenn diese Colatorien auch geeignet sind, eine

bereits klare Fliissigkeit von groben Unreinig-

keiten und dichten Niederschlagen zu trennen,

so eignen sie sich doch schlecht, um erst eine

klare Fliissigkeit zu schaffen.

Die beiden wesentlichsteii Nachtheile der

Spitzbeutel und Colatorien, niimlich ungleiche

Hohe der Fiillung und zu geringen Druck, babe

ich durch eine sehr einfache Yorrichtung ver-

mieden, wovon in der nebenstehenden Figur 59

Abbildung gegeben ist. Ein etwa 5 bis 6 Zoll

weiter Trichter a lauft unten in eine % Zoll

weite und 3 bis 4 Fuss lange Rohre b aus.

Diese endigt unten mit einem cylindrischen An-
satze c von iy2 bis 2 Zoll Weite, dessen Rand
nach aussen etwas umgebogen ist. Das Ganze
ist aus Weissblech gearbeitet. Um diesen her-

vorragenden Rand wird ein um ein Kleines wei-

terer Schlauch cl aus einem passenden Zeuge
gebunden. Dieser Schlauch kann aus Leinwand,
Baumwollenzeug, Flanell bestehen. Er ist oben
und unten offen, um ihn leichter umstiilpen und
reinigen zu konnen. TJnten ist er mit einem
starken Bindfaden bei e zusammengeschniirt.
Dieser Schlauch ist mit einem von unten dar-

iiber geschobenen und in einen diinnen Ausguss
endigenden Cylinder / von Weissblech umgeben,
theils um alle Fliissigkeit in einen engen Strahl

zu sammeln, theils auch um zuweilen eintreten-

des Spritzen unschadlich zu machen und die zu

rasche Erkaltung zu verhindern. Der Cylinder

ist in der Abbildung offen gezeichnet, er hfingt

an Drahthaken. Bei <j hat er ein kleines Schutz-

dach, um etwa uberrinnende Fliissigkeiten von
der untergesetzten Flasche abzuleiten. Das
Ganze hangt an einem iiber eine Rollo gohcn-
den starken Bindfaden, womit man dem Ganzen

Hochdruckcoiatorium. jede beliebige Hohe geben kann. DasEinfiillen
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geschieht von einer nebenstelienden Leiter oder von einem Schemel herab.i
Die Fliissigkeit, welche colirt werden soil, wird oben in den Trichter ein-
gegossen. Die ganze Flache des Sehlauches ist bestandig von Fliissigkeit be-
riihrt; die Ilohe der Fliissigkeitssaule iibt einen starken Druck aus und befor-
dert dadurch sebr das Filtriren; es kommt im Ganzen nur wenig Zeug mit
der Fliissigkeit in Beriibrung, und die ganze Menge der Fliissigkeit filtrirt

unter fast gleicbem Drucke durch
,
indem der Inhalt der Rohre verhaltniss-

massig zu dem Inhalt des Trichters sehr klein ist. Wenn man will, so ist

es eine Yerbindung der Real’schen Presse mit dem Spitzbeutel. Ich kann
diese Ilochdruckcolatorien aus vielfaltiger Erfahrung empfehlen. Ich pflege

Extractfliissigkeiten
,
Honig

,
grossere Syrupe

, Gummischleim damit klar her-

zustellen. Wegen der Kleinheit der Schlauche, deren ganze Flache nutzbar

verwendet ist, kann man deren viele, und fur besondere Fliissigkeiten auch
besondere haben.

Gut geklarter Honig fliesst lange Zeit in einem zusammenhangenden
Strahle durch. Die klar colirten Flussigkeiten werden gesammelt und im
Keller so lange aufbewahrt, bis alles durchgegangen ist, und die Eindampfung
nun vorgenommen werden kann. Diese geschieht im Dampfbade unter An-
wendung des Riihrers, bis der Honig die gehorige Consistenz erlangt hat.

Bei dieser sehr vorsichtigen Behandlung darf man den Honig nicht so weit

eindampfen
,

als wenn er durch langes Kochen verandert worden ist. Der
Honigzucker ist grosstentheils noch im krystallinischen Zustande vorhanden,,

und bei zu weit getriebener Einkochung gesteht der gereinigte Honig nach

einiger Zeit im Keller zu einer krystallinischen Masse. Je langer der Honig
erhitzt worden, je mehr Wasser man davon verdampft, je dunkler die Farbe

geworden ist, desto weniger ist er dem Krystallisiren unterworfen, allein desto

schlechter ist. er auch.

Wilms*) verwirft die Anwendung des Tannins, weil er offer bei Revi-

sionen Honige gefunden hat, welche mit Eisenoxydsalzen Spuren von TaDnin

verriethen. Es folgt aber daraus nicht, dass man bei genugender Aufmerk-

samkeit mit Leichtigkeit auch einen ganz tanninfreien, gereinigten Honig dar-

stellen konne, abgesehen von der absoluten Gleichgiiltigkeit der Anwesenheit

einer kleinen Menge dieses Stoffes. Wenn Wilms bei Honigsorten, welche

sick durch Holzkohle nicht klaren wollen, die Anwendung einer kleinen Menge
Thierkohle empfiehlt, so kann dies nur auf einer ungenauen Beobacbtung be-

ruben. Die Kohle klart an sich nicht, sondern sie entfarbt nur. Man sieht

dies sehr deutlich in der Zuckerraffinerie, wo die beiden Operationen des

Klarens und Entfarbens ganz getrennt werden. Das Klaren geschieht durch

Eiweiss oder Ochsenblut, das Entfarben durch grob gekornte Kohle im Du-
mont’schen oder Taylor’schen Filter. Niemals wird ein Raffinateur ver-

suchen, ein Klarsel auf die Kohle zu bringen, was nicht schon vorher voll-

kommen geschieden ist, d. h. worin die trubmachenden Stoffe nicht zu festen

Korpern zusammengegangen sind.

Hoffmann**) in Crefeld setzt dem Honig Leim und nachher Tannin zu,

um durch das entstehende Gerinsel zu klaren. Es ist dies eine andere An-

wendung des Eiweisses. Gewohnlick enthalt der natiirlicke Honig genug

eines leimartigen Stoffes, um mit Tannin Scheidung zu bewirken. In jedem

Falle ist der Zusatz von reiner Knochengallerte nicht schlimmer, als der von t

Eiweiss, welcher so lange angewendet wurde, und immer wieder von Neuem

empfohlen wird***).

*) Archiv der Pharm. Ganze Reihe 133, 154. **) Ebendas. 137, 150.

!

***) B ru nner in Gnesen, im Archiv der Pharm. Ganze Reihe 135, 20.
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Hoffmann bat aucli das oben beschriebene Hocbdruckfilter in Anwen-

dung gebracht, und empfieblt es wegen seiner Yorzuglielikeit gegeniiber den

sonst iiblicben colossalen Filterbeuteln
(
manica).

Mit grossem Erfolg bat man aucb statt reinen Wassers klares Kalkwasser

zur Losnng des Honigs angewendet und gute Scbeidung beobachtet.

Das specifiscbe Gewicht eines richtig eingedampften Honigs ist nacb

Wilms 1,293 bei 14° R. und kann wahrend des Eindampfens durch einen

kleinen Schwimmer von Glas, der bei zunebmender Dicbtigkeit bis an eine

Marks herausragt, erkannt werden. Wilms hat ihn zu diesem Zwecke em-

pfoblen. Scbon friiher wurden solcbe Schwimmer von Oecbsle bei der

Zuckerraffinerie empfohlen.

Man bat sicb aucb Miihe gegeben, die Farbe des Honigs zu entfernen

oder zu vermindern
,
und zu diesem Zwecke die Behandlung mit Holzkohle,

Knocbenkohle oder Blutkoble empfohlen. Die Pharmacopoe selbst empfiehlt

grob gepulverte Holzkohle. Icb halte alle diese Entfarbungsversuche fur

zwecklos. Holzkohle und selbst gut bereitete Knocbenkohle wirken sehr

schwacb entfarbend auf den Honig, dagegen verlangsamen sie die Filtration.

Bei vergleichenden Yersucben mit demselben Honig und gleicben Mengen
Wasser babe icb immer die Entfarbung so unbedeutend gefunden, dass der

Zusatz von Kohle mir vollkommen zwecklos erscbien. Aucb ist kein Grund
vorbanden, dem Honig seine Farbe zu nebmen, denn mit demselben Recbte

konnte man aucb dabin streben, ibm seinen Geruch zu nebmen. IPonig ist

ein Korper von einem bestimmten Gerucbe, einer schwachen gelben Farbe
und eigenthumlicher Siisse. Die Reinigung desselben bedeutet nur die Ent-
fernung der unwesentlicben, wecbselnden Beimiscbungen und sicbtbaren Ver-

unreinigungen, aber nicbt die Zerstorung der ibm wesentlich inwobnenden
Eigenscbaften. Wenn es aucb gelingen sollte, die Farbe ganzlich wegzunehmen,
so ist damit nicbt das Geringste gewonnen.

Ueberbaupt ist nocb zu betracbten, zu welchem Zwecke der Honig eigent-

lich gereinigt wird. Yiele balten den Honig fur ein woblfeiles Yersiissungs-

mittel an der Stelle von Syrup aus Robrzucker. Allein dies ist eine vollkom-

mene Tauschuug, der Honig ist als Yersussungsmittel viel tbeurer als Robr-

zucker. Der Preis des roben Honigs scbwankt zwiscben 3 und 4 Sgr. fiir das

Pfund. Der Robrzucker kostet im Zollverein einscbliesslicb einer dem Rob-
werthe fast gleicben Besteuerung 5 Sgr. und 5 :

/2 Sgr. Bedenkt man nun,

dass der Robrzucker wasserleer und eine reine Substanz, frei von fremden
Beimiscbungen ist, wahrend der Honig eine bedeutende Menge Wasser und
fremdartige, nicbt susse Stoffe entbalt, dass endlich der Robrzucker bei glei-

cbem Gewicbte fast dreimal so viel Siisse besitzt als der Traubenzucker
,

so

ist klar, dass zum Versxissen nicbts so woblfeil als der Robrzucker ist. Auch
beweist dies die taglicheErfahrung. Man benutzt den Honig nicbt allgemein,
um Kaffee oder Thee zu versiissen, sondern er wird auf Brot geschmiert ge-
nossen, wozu sicb Rohrzucker und Syrup aus anderen Griinden nicbt eignen.
Es giebt nicbt leicbt eine Substanz, welcbe in Betracbt ihrer Reinbeit, ihrer
gleichartigen Zusammensetzung, ihrer inneren vortrefflichen Eigenscbaften bei

zweimaliger Raffination und einem Transporte um die halbe oder ganze Erd-
kugel so beispiellos wohlfeil ist, als der Rohrzucker. Wenn iiberhaupt in

solchen Fallen von Versussung der Arzneien die Rede sein kann, wo eine
grosse Oekonomie durch die Yerhaltnisse geboten ist, so wird der Robrzucker
und seine Praparate immer den Vorrang vor dem Honig bebalten, so lange
keine Continentalsperre eingetreten sein wird, und seit Ausbreitungder Ruben-
zuckerfabrikation auch dann nicbt einmal.
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Mel rosatum. Olofenfyonig.

Nimm: Rosenblumenblatter, einen Theil ’
1

Heisses Wasser, sechs Theile 6 |

Gereinigten Honig, zwolf Theile 12 I

Giesse das Wasser auf die Rosenblumenblatter, lasse sie eine I

Nacht hindurch damit stehen, dann presse aus und colire. Die
dadurch erhaltene Fliissigkeit werde mit dem Honig vermischt,

im Dampfbade zur Syrupsdicke eingedampft und colirt.

Er muss klar und braun sein.

Man bewakre ihn an einem kalten Orte auf.

Der Rosenhonig enthalt neben den Bestandtheilen des Honigs die loslichen

Stoffe der Rosenblatter, namlicb etwas Gerbestoff und einen sckwachen Geruch
nach Rosen. Es wird ausserlich, zu Gurgelwassern, gebraucht.

Mixtura oleoso -balsamica. Dclig 4ni(famifd)e Sftifctumg.

Statt des Balsamum Vitae Hoffmanni.

Nimm: Lavendelol 1

Nelkenol 1

Zimmtol 1

Thymianbl 1

Citronenol 1

Muskatbltitkenol 1

Porneranzenbllithenol, von jedem einen Theil I

Peru-Balsam, drei Theile 3

Hochst rectificirten Weingeist, zweihundert-

undvierzig Theile 240

Die Mischung stelle man auf einige Tage an einen kalten

Ort, schuttle sie bisweilen um und filtrire dann.

Sie muss klar und braunlich-gelb sein und werde in einem gut

verschlossenen Gefasse aufbewahrt.

Unveranderte Vorsckrift. Man setzt in einer gcwoknlichen Glasfiasche

oder Arzneiglase an, und filtrirt durch ein kleines Sternfilter unmittelbar ins

Standgefass, wahrend man den Trickter mit einer Glassckeibe bedeckt halt.
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Mixtura sulphurica acida. .‘pallet:^ fauce

Mixtura sulphurico - acida.

Statt des Elixir acidum Bcdleri.

Nimm: Hochst rectificirten Weingeist, drei Theile . 3

Reine Schwefelsaure, einen Theil 1

Tropfle die Schwefelsaure unter Umriihren nach and nacli

in den Weingeist.

Sie muss klar und farblos sein
,
und ibr specifisches Gewicht 0,998

bis 1,002 betragen.

Bewabre sie in einem mit Glasstopsel versehenen Gefasse auf.

Unveranderte Yorscbrift, docb ist das specifiscbe Gewicbt jetzt etwas

niedriger angegeben, als in der vorigen Ausgabe.

Man bringt den Weingeist in einem kleinen Kolben durcb Umdreben ins

'Kreisen und tropfelt nun die Schwefelsaure so in den Hals des Kolbens, dass

:sie am Rande herunterlauft und sicb sogleicb mit dem Weingeist mengt.
lEine Filtration ist weder notbwendig nocb niitzlich, weil sie leicbt eineFarbe
:mittheilen konnte. Der Weingeist, welcber zu dieser Mischung angewendet
• wird, darf nicht in einem Fasse gelagert baben, Gerbestoff oder andere orga-
:niscbe Substanzen enthalten. Es ist sogar nicht einmal sicher, denselben aus
dem Apparate zu rectificiren

,
indem die Dampfe aus den Kiihlrohren alle

!Reste organiscber Stofi'e (atheriscber Oele) aufnehmen konnen. Am besten

destillirt man sicb eine kleine Menge Weingeist aus einem passenden glaser-

: nen Kolben oder Retorte, und bezeichnet den nicht zur Mischung gebraucbten
’Theil als speciell dazu bestimmt. Die alte Yorschrift des Elixir acidum
Halleri hatte gleiche Theile Weingeist und concentrirte Schwefelsaure. Sie

war allerdings starker an Sauregehalt, aber darum nicht besser. Die kleinen
iDoBen von 1 Scrupel bis J

/2 Drachme lassen sich nicht in derjenigen Genauig-
keit abwagen, womit man eine grossere Yerdiinnung dispensiren kann, und
da dieses Mittel ohnehin nicht ohne Yerdiinnung genommen werden kann, so
ist nichts dagegen einzuwenden, dass es schon in einer fur die Dispensation

: passenden Yerdiinnung bereits vorhanden ist. Man hat eingewendet, dass bei
der Concentration des echten Haller’schen Sauers sich Weinschwefelsaure
oder Aetherschwefelsaure bilde. Dem mag so sein, so ist dock unter alien

: Umstanden eine noch bei weitem grossere Menge unveranderter bloss geloster
•Schwefelsaure vorhanden, und auch die vorliegende Vorsckrift ist als Aqua
Babelli schon seit langer Zeit in bewahrtem Gebrauche.

Morphium hydrochloratum. @I)lorn)njfev|bf^ovpl)imn.

Morphium hydrochloricum seu muriaticum. <$a(paurc3 ®torpf)iutn.

Weisse, gliinzende, dunne, prismatische, nadelformige Kry-
stal le, die in Weingeist, in einem Uoberschnss yon Natronliydrat-
Losung und in zwanzig Theilen Wasser vollstandig loslich sein
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miissen, sehr bitter schmecken und gegliiht ohne Ruckstand ver-
brennen.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Sowohl die Pharmacie als die Heilkunst kann der neuen Pharmacopoe
dafiir dankbar sein, dass sic das reine und das essigsaure Morphium wegge-
lassen, und an dessen Stelle das einzige verniinftige Morphiumpraparat,
das salzsaure Morphium, geset.zt hat. Die Apotheker haben nicht mehr mit
der Unreinheit und Unloslichkeit des essigsauren Morphiums zu kampfen, und
die Aerzte sind sicber, unter alien Umstanden eine bestimmte Menge wirk-
samer Heilsubstanz in ihre Yerordnungen zu bekommen. Das essigsaure
Morphium ist ein unkrystallinisches, nicht vollkommen neutrales, ohne Saure-
zusatz nicht vollkommen losliches Pulver, welches Narcotin enthalten kann,
ohne dass man dies anders als durch Verwandlung in salzsaures Morphium
finden und entfernen konnte. Das salzsaure Morphium ist ein leicht krystal-
lisirendes, immer neutrales, vollkommen losliches Salz von ganz bestimrater
Zusammensetzung und sehr erkennbaren ausseren Eigenschaften. Salzsaures
Morphium kann ohne Weiteres aus Opium dargestellt werden, das essigsaure
aber nur aus vorher schon gereinigtem Morphium, und dieses letztere wird
selbst aus salzsaurem erst gewonnen. Es ist also bei der Bereitung- ein
grosser Umweg erspart, und endlich diese Bereitung jetzt dem Apotheker
ganzlich erlassen worden, wie sich dies auch schon vorher in der Praxis
festgestellt hatte. Alle die eben angefiihrten Griinde waren ausfiihrlich im
vorigen Commentar erortert, und auch dort der bestimmte Antrag gestellt.

die Pharmacopoe moge in Zukunft die Artikel Morphium purum und aceti-

cum ganz weglassen, dafiir Morphium hydrochloratum aufnehmen, und die

Dnrstellung dem Apotheker selbst erlassen. Die neue Auflage hat diese vier

Vorschliige angenommen, wofiir ich den Yerfassern in bester Weise dankbar bin.

Morphium ist bis jetzt nur im Opium gefunden worden, und kann nur
aus demselben dargestellt werden. Der Werth des Opiums richtet sich

lediglich nach seinem Procentgehalt an Morphium. Die Bereitung im Grossen
ist langst in chemische Fabriken iibergegangen und hat fur den Pharmacputen
nur ein entferntes Interesse. Das Morphium ist in loslicher Verbindung im
Opium enthalten und kann durch Wasser vollkommen ausgezogen werden.

Diese Operation geht immer voraus, und das Opium wird durch mehrere
Auszuge vollkommen erschopft. Yon nun an weichen die Methodep von

einander ab. Es kommt nun darauf an, das Morphium moglichst vollstandig

abzuscheiden
,
und dies geschieht gewohnlich durch eine eben genugende

Menge Ammoniak, da ein grosserer Ueberschuss etwas losend auf das Mor-

phium einwirkt. Aetzende Alkalien und Erden wirken in noch hoherem Grade

losend. Die Ausscheidung des Morphiums muss langere Zeit dauern. Es wird

dann durch ein Filtrum oder Colatorium abgeschieden und ausgepresst, in

Salzsaure gelost und krystallisirt. Die ausgepressten Kuchen von salzsaurem

Morphium werden mit der besten Thierkohle, die mit reiner Salzsaure aus-

gekocht ist, kochend entfarbt, rasch colirt und krystallisiren gelassen. Die

Krystalle werden centrifugalisirt und in Loschpapier eingeschlagen trocknen

gelassen. Es ist wesentlich, mit wenigen Operationen seinen Zweck zu er-

reichen, weil sonst zu viele Mutterlaugen und andere Verluste entstehen.

Eine andere einfache Methode, das Morphium sogleich von der grossten

Menge Unreinigkeiten zu scheiden, ist von mir vor langerer Zeit angegeben

worden.
_ _ .

Ihr Princip beruht auf der Loslichkeit des Morphiums in iiberschussigem
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Kalke, und seiner. Fiillbarkeit aus dieser Losung durch Salmiak. Die Opera-

tion beginnt natiirlicb mit einer Auflosuug aller im Opium entbaltenen los-

licheu Bestandtkeile, und hierzu wird geradezu das Kocken empfoklen, da es

ganz gleickgiiltig ist, ob eine grossere Menge Narcotin mit gelost wird oder

nicht. Sammtlicke Fliissigkeiten werden nun eingedampit und in eine

kochende Kalkmilck kineingebracht. Es iindet dadurck eine vollstandige

Zersetzung Statt. Das Morphium wird erst gefallt, durch den Ueberschuss

des Kalkes aber wieder gelost, das Narcotin wird gefallt und nicht wdeder

gelost, sammtlicke Mekonsiiure und andere organiscke Sauren vereinigen sick

mit dem ubersckiissigen Kalke zu unloslicken Yerbindungen, und die meisten

Farbestoife, welcke saurer Natur sind, werden ebenfalls von dem iiberschiis-

sigen Kalke gebunden und zu unloslicken Niederscklagen verdicktet. Die

Fliissigkeit wird durch Filtriren bereits in einem sekr entfarbten Zustande

und vollkommen klar erkalten. Sie enthalt das Morphium in alkaliscker Lo-

sung des Kalkes.

Die Fliissigkeit wird eingedampft und mit Salmiak versetzt. Es entstekt

nun aus der Zersetzung des Kalkes und Salmiaks Chlorcalcium und freies

Ammoniak, und letzteres halt das Morphium nicht mekr in Losung, sondern

lasst es im krystalliniscken Zustande fallen. Das reine, ausgewaschene Mor-
phium wird in Salzsaure gelost, krystallisirt

,
ausgepresst, mit Kohle entfarht

und wieder krystallisirt, und so im reinen Zustande erkalten.

"Wittstein fiihrt die Operation in der folgenden Art aus: 20 Tkeile

Smymaer Opium werden dreimal kintereinander mit 60 Tkeilen Wasser eine

kalbe Stunde lang oder bis zum Zergehen der Opiumsckeiben gekockt, colirt

und ausgepresst. Die vereinigten Ausziige werden auf die Halfte eingedampft,

und eine aus 40 Tkeilen Wasser und 5 Theilen Kalkkydrat bereitete kochende
Kalkmilch kinzugesetzt, damit % Stunde gekockt, colirt und gepresst. Der
Rest wird nock zweimal mit 50 Tkeilen Wasser ausgewascken, sammtlicke
kalkhaltige Fliissigkeiten auf 40 Tkeile eingeengt, filtrirt und nun der keissen

Fliissigkeit 2 Tkeile Salmiak zugesetzt. Man lasst nun ackt Tage an einem
kiiklen Orte steken. Die iiberstehende Lauge verdampfe man nock einmal
zur Halfte und lasse wieder ackt Tage steken.

Beide gesammelte Niederschlage wascke man mit kaltem Wasser ab, ver-

diinne sie bis auf 20 Theile mit Wasser und fiige nun reine Salzsaure bis zur

schwach sauren Reaction kinzu, erhitze zum Kocken, filtrire keiss und ver-

dunste auf ein kleines Yolum. Die erkaltenen Krystalle von salzsaurem
Morphium werden durch Auspressen und gute Entfarbungskokle vollstandig

entfarbt.

Die Mutterlauge vom salzsauren Morphium wird zu ferneren Darstellungen
aufbewahrt.

Es sind nock sekr viele Methoden zur Darstellung des Morpkiums ange-
geben worden, welcke aber minder giinstige Resultate geben. Auck sind sie

durch nachfolgende Untersuckungen verdrangt worden, und es ist deskalb
nicht zweckmassig, diesen bereits antiquirten Versucken durch Wiederkolung
eine grossere Dauer geben zu wollen.

Das Morphium wird durch Ammoniak und nicht ubersckiissige Mengen
alkalischer Erden und der Alkalien in der Kalte als ein Pulver gefallt. Die-
ses sckliesst eine grosse Menge karbestofie ein, und wenn man dies Morphium
in Sauren lost, erhalt man stark gefarbte Salzlosungen.

Bei der von mir angegebenen Methode erscheint das Morphium aus einer
wiisserigen Losung in deutlick krystalliniscken Nadeln, welcke oft die Lange
eines Zolles erreichen. In dieser Form sckliesst es wenig Farbstoff ein, und
es ist dadurck viel gewonnen, dass bei der ersten Aussckeidung desselben die
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grosste Mange von Farbestoff sogleich entfernt ist
,
und vollstandige Entfar-

bung nur nocli einige sehr einfache Operationen erfordert.

Da3 Morphium ist loslich in einem Ueberschusse von fixem Alkali, in
starkem Ammoniak ebenfalls etwas, jedocli nicht viel. Aus dieser Losung
setzt es sich allmalig ab.

Das reine Morphium krystallisirt aus seiner weingeistigen Losung in
weissen, gliinzenden, durchsichtigen

,
rectangularen Saulen, die entweder ge-

rade, oder schief abgestumpft, oder mit zwei Flachen zugeseharft sind. Es
ist geruchlos, hat im feinvertlieilten Zustande einen bittern Geschmack, ist

bei gewolmlieher Temperatur nicht tliichtig. Bei hoherer Temperatur sehmilzt
es, wird aber nicht verfiuchtigt, sondern zersetzt sich und brennt zuletzt

mit heller Flamme. Es neutralisirt die Sauren vollstandig und bildet damit
die Morphiumsalze. Sie werden durch unmittelbares Auflosen des reinen

Morphiums in der verdiinnten Saure dargestellt, das salzsaure aber direct aus

dem Opium, wie oben gezeigt wurde. Die Salze sind loslich in Wasser und
Weingeist, aber nicht in Aether. Sie krystallisiren meistens in sternformig

zusammengruppirten Nadeln, ahnlich dem Wawellit, welche viele Mutterlauge

einschliessen. Sie schmecken widerlich bitter und wirken schcn in kleinen

Dosen narkotisch. Sie werden durch Eisenchlorid blau gefarbt, durch Salpe-

tersaure gerothet und zersetzt.

Die Formel des Morphiums ist C34 H19NOc = 285.

Das salzsaure Morphium krystallisirt in feinen, seidenglanzenden, biischel-

formig vereinigten Nadeln, die in der Warme ihren ganzen Wassergehalt von

14 Proc. verlieren. Sie sind in 16 bis 20 Theilen kaltem, und in ihrem glei-

chen Gewicht heissen Wassers und noch leichter in Weingeist loslich.

Moschus.

Moschus Chinensis vel Tibetanus vel Tonquinensis.

(Slpueftf^er obey ^itbetauifi;ev obey £onfinefif<$ev SJlof^ug.

Moschus moschiferus L. @dui)etl)teyc, l)iyfd)aytige 3'u fi^ufcr -

Eine zuerst salbenartige
,
spater kriimlige Substanz, in Kor-

nern von verscliiedener Grosse, dunkelbraun, fettglanzend
,

zer-

rieben in eine diinne Scbicht ausdebnbar, von bitterlichem Ge-

schmack und eigenthiimlichem
,
lange bleibendem, sehr durchdrin-

gendem Geruch; sie ist abgesondert und eingescblossen in einem

besondern, innen von einer diinnen braunen Haut ausgekleideten

Beutel, aus dem sie herausgenommen
,
von Haaren und Hauten

gereinigt angewendet werde. Der Beutel ist fast kalbkugelrund,

1 bis l 1
/2

Zoll breit, auf der einen Seite beinalie flach, uubehaart,

auf der anderen gewolbt
,
mit gelbbraunlichen ,

an der Spitze

dunkleren steifen, im Umfange angedriickten
,
gegen die Mitte

rings um zwei kleine OefFnungen aber zu einem Wirtel aufgerich-

teten Haaren besetzt.

Man hiite sich vor verfalschten Beuteln, die, nackdem der

Moschus herausgenommen, mit fremdartigen Korpern gefiillt sind.
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Es ist nicht erlaubt, den kauflichen, aus den Beuteln lieraus-

crenommenen, sogenannten Mosclius ex vesicis anzuwenden.

Vollier zu verwerfen ist der Russiscke oder Kabardinische

Mosclius, der in seinem Beutel eine minder kornige, bedeutend

scbwacber und urinartig riecbende Subsfcanz einschliesst.

Bei der Auswahl eines Moschusbeutels kann man sich mit der grossten

Vorsicht nicht gegen Schaden bewahren. Die Kunst des Betruges ist von den

entfernten, jeder Controle entbobenen, und mit dem Monopole dieses Handels

bekleideten Nationen zu einer solchen Hohe gebraclit, dass man bei der

-scbiirfsten Aufmerksamkeit nichts finden kann, was den Verdacht eines Be-

truges oder einer Yerfalschung erregen konnte, und wenn man den Beutel

.geoflnet bat, findet sicb der Schaden ganz offen. Dass genabete Beutel ver-

ilalscht sind, liegt ausser allem Zweifel; allein aucli diese Nahte sind zuweilen

-so geschickt verdeckt, die Nabte so fein, der Faden so diinn, dass sicb die-

-selben kaum entdecken lassen. Ein Beutel kann aber aucb obne Naht voll-

kommen verfalscht sein. Kurzlicb offnete icb einen Beutel, welcher von

aussen die besten Zeichen der Echtheit trug und innen mit einer bochst ver-

. dachtigen Substanz gefiillt war. Da sicb unter anderen aucb ein Samen eines

Grases darin befand, so war der Betrug offenbar, und es wurde nun die

•Stelle des Einbringens gesucbt. Diese fand sich aucb in der Gestalt eines

•kleinen Locbes, welches durcb die von aussen bineingestopften Haare voll-

kommen geschlossen war. Man konnte nun die Sacbe von beiden Seiten be-

^sehen. Innen ragten die Haare hinein und verriethen die Durcbdringung der

’Membran, aussen war an dieser Stelle auch nicht das Geringste, was Yerdacbt
erregen konnte, zu sehen. Es war also der Beutel geofihet und die Substanz

wahrscheinlich durcb eine Caniile berausgesaugt, und auf demselben Wege
eine andere, in Farbe und Gerucb abnliche Substanz bineingebracbt worden.
Die Handlung war so gefallig, diesen Beutel wieder zuruckzunebmen

,
wozu

ich sie eigentlich nicht anhalten konnte, indem sie, ebensowobl wie ich selbst,

in der Lage war, die Katze im Sack kaufen zu miissen.

Mit Recht verbietet die Pharmacopoe die Anscbaffung von ausgenomme-
nem Moscbus, indem man alsdann die Kiinste der asiatischen und europaischen
Chinesen zugleich zu bekampfen bat. In den Mosclius ex vesicis werden alle

verungluckten und zuruckgescbickten Beutel untergebracbt, und dadurcb im-
mer eine schwachere Waare erbalten.

Es ist unmoglich, von dem Moscbusbeutel und seinem Inhalte eine solcbe
Bescbreibung zu geben, dass man unter Anlegung derselben immer gegen
iVerlalschungen geschiitzt sei. Jeder Apotheker muss schon achten und guten
Moscbus geseben baben, ebe er in die Lage kommt, selbst davon anzuschaf-
fen. Die Starke und Reinheit des Geruches, worauf doch das Meiste ankommt,
kann obnebin nicht durcb Worte beschrieben werden. Es ist dies eine rein

-innerlicbe Wahrnebmung.
Wenn man Moschus ausnimmt, legt man einen Bogen Glanzpapier auf

einen Tiscb und nimmt darauf die Operation vor. Ein Viertelbogen Glanz-
papier dient unmittelbar zur Unterlage, und der ganze Bogen, um dariiber

binausfallende Stiickchen aufzunehmen. Man schneidet nun mit einem sckar-
fen Pedermesser die haarlose Seite dicht an der Grenze an der bebaarten

I

Seite rundum ab und lost die Calotte ab. Nun kratzt man stiickweise die

\

Moschuskornchen heraus, bringt sie in kleineren Partieen in den Moscbus-
niorser und zerreibt sie darin zu grobem Pulver. Sich kliimpernde Membra-
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nenstiicke werden mit einer Pincette herausgelesen, und das grobe Pulver in
ein Glas mit engem liaise und gut schliessendem Stopsel eingebracht. Der
Moschus darf aber nicht mehr feuclit sein, wenn er diese Behandlung erleiden
soil, indem er sonst in Verderben iibergeht. Auch darf er nicht kiinstlich an
einem warmen Orte getrocknet werden, wodurch er zu sehr von seiner Kraft
verlieren wiirde. Entweder lasst man den aufgeschnittenen Beutel etwas an
der Luft abtrocknen oder man stellt ilin mit einer mit trocknem Chlor-
calcium gefullten kleinen Schale auf einem Porcellanteller unter eine Glas-

glocke. So getrockneter Moschus lasst sich ungleich leichter zu Pulver zer-

reiben als frischer, von den Materialisten absichtlich gegen Eintrocknen ge-

schiitzter.

Die Moschusstuckchen werden der Reihe nach abgekratzt, zerrieben und
geborgen.

Es liegt sehr nahe, dass man, um zu wissen, was man fur ein Geschaft
gemacht habe, auch das Gewicht des erhaltenen reinen Products bestimmt.

Yon den zuletzt ausgenommenen Beuteln habe ich folgende Zahlen notirt.

Ein Beutel, welcher 246 Gran wog, gab 124 Gran reinen Moschus, also reich-

lich 50 Proc. Ein Beutel, welcher 5y2 Drachme oder 330 Gran wog, gab 3

Drachmen 45 Gran oder 225 Gran reinen Moschus, welches 68 Proc. betragt.

Ein Beutel, welcher 325 Gran wog, gab 236 Gran (= 72,6 Procent) Moschus.

Bei guten Beuteln, wo nicht zu viel drum und dran hangt, kann man im All-

gemeinen mehr als die Halfte des Gewichtes als Ausbeute annehmen.

Der cabardinische oder russische Moschus kommt -wahrscheinlich von

einem ganz andern Thiere her, als der echte. Er erscheint in grosseren, mehr
liinglichen, an dem einen Ende zugespitzten Beuteln, die mit langeren, weissen,

fast silberfarbigen Haaren besetzt sind. Der darin enthaltene Moschus riecht

viel schwacher, widrig, dem Pferdeschweisse ahnlich, und ist ohne merkliche

Ausdiinstung von Ammoniak; seine Farbe ist heller, mehr gelbbraun, seine

Consistenz feinkorniger, fast pulverig. Er darf niemals in den arzneilichen

Gebrauch genommen werden, und es ist kaum zu begreifen, warum er noch

immer im Handel vorkommt.

Der Moschus kommt von einem zu der Familie der rehartigen
(
Capreoli

)

gehorigen Thiere, welches den Namen Moschusthier fiihrt und ausschliesslich

in Asien zu Hause ist. Es erreicht die Grosse eines halbjahrigen Rehes.

Nach Pallas misst ein ausgewachsenes Mannchen von der Schnauzspitze bis

zum Schwanze 2 Fuss 11 Zoll 4 Linien, also nahe 3 Fuss; die Hohe des

Yordertheils vom Riicken zur Ferse betragt 1 Fuss 10 Zoll; die Hohe des
j

Hintertheils vom Kreuze bis zur Ferse 2 Fuss 2 Zoll 6 Linien. Die erwTachse-

nen Mannchen wiegen 19 bis 26 Pfund; die Weibchen sind kleiner. DerKopf ;

ist rehahnlich, die Zahne wie beim Hirsch. Bei dem Mannchen befindet sich

im Oberkiefer auf jeder Seite ein elfenbeinartiger Eckzahn, welcher bei den

erwachsenen 2 bis 3 Zoll und dariiber misst. Die Farbe des Felles ist im !

Allgemeinen braunlich - schwarz, Kopf und Nacken graublau. Der Moschus

findet sich nur bei dem Mannchen, und zwar in der Mittellinie des Bauches,

zwischen dem Nabel und der Ruthe, etwa 5 Zoll von ersterem und kaum IV2

Zoll von letzterer entfernt. Der Moschusbeutel ist ein eirunder Sack, der,

wenn das Thier steht, seine ebene Seite den Bauchmuskeln
,

seine convexe,

behaarte Seite der Erde zuwendet.

Analysen des Moschus haben uns nicht viel gelehrt. Die Resultate einer

solchen Extractionsanalyse sind verschieden, je nachdem man die Losungs-

mittel und ihre Reihenfolge anders wahlt. Die Stoffe sind sammtlich ihrfir

Natur nach ganz unbekannt und ihrer Besclireibung nach unbestimmt. Das
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Eigenthiimliche dieser Analysen bestelit darin, dass alle einzelnen Stoffe als

eigenthumlich aufgefuhrt werden.

Per Mosclius wil'd meistens in Pulverform oder in Emulsion verordnet.

Zu diesem Zwecke wird der abgeriebene, grobkornige Moschus, wie er im

Standgefasse vorlianden ist, mit etwas Zucker oder Milchzucker im Moschus-

morser unter sehr starkem Drucke zerrieben, und dann die iibrigen Substan-.

zen zugesetzt. Das Gleiche gesehieht bei der Emulsion. Diese Arzneiform ist

unstreitig die zweckmassigste. Sie giebt den Moschus ungleich feiner zerrie-

ben, als dies bei trocknen Pulvern moglich ist, und sclion aufgeschlossen.

Die Emulsion bewirkt, dass sich der Moschus nicht mehr zu Boden setzen

kann. Eine Aufschlammung mit blossem Gummischleim und etwas Wasser

oder Syrup entspricht eben so gut diesem Zwecke. Die unzweckmassigste

Form ist die Tinctur oder der geistige Auszug, worin die Moschussubstanz

nur sehr wenig loslich ist. Will man Moschus zum Zwecke des Wohlgeruchs
verwenden, so muss man ihn mit Wasser oder Rosenwasser maceriren.

Da der Geruch des Moschus sehr durchdringend, h attend und nachhaltig

und vielen Personen als solcher unangenehm ist, vielen auch durch Ideen-

verbindung die Erinnerung an traurige Ereignisse zuriickruft, so ist bei der

Receptur darauf zu sehen, dass nichts mit diesem Geruche behaftet werde,

was davon frei sein muss und kann. Es ist deshalb zweckmassig, den Moschus

; selbst und alle dazu gehorigen Gegenstande in einem besonderen Kastchen

aufzubewahren, und dieses selbst getrennt von anderen Repositorien unterzu-

bringen. Ich habe dazu folgende Einrichtung getrQffen. In einer Fenster-

: nische, worin die 24 Receptschiebladen sich befinden
,

ist die 25ste Lade fur

den Moschus bestimmt. Dieser Kasten enthalt einen Blechkasten
,
welcher

ihn vollkommen ausfiillt, und dessen Deckel sich zur Halfte mit einem Char-

i nier aufklappen lasst. In diesem Kastchen befindet sich, durch Querfacher

abgetheilt

:

1) der Moschus selbst, in einem Glase mit Glasstopsel verschlossen
,
und

dieses Glas mit einem Blechbiichschen (s. Pharm. Technik, 2. Aufl. S. 15,

Fig. 11) eingeschlossen. Es ist dadurch eine mechanische Yerletzung

vermieden, und das Abfallen des Stopfen und das Verriechen unmog-
lich gemacht.

2) Ein Porcellanmorser mit Ausguss und Pistill, beide mit dem Namen
„Moschusa bezeichnet.

3) Eine Wage mit einem Etui.

4) Besondere Gewichte bis zu 2 Drachmen.

5) Sechs bis acht Kartenblatter, als Pulverschiffchen
,
beschrieben „Mo-

schus“.

6) Zwei beinerne Loffel und ein solcher Spatel, einzeln mit dem Namen
„Moschus‘ l deutlich bezeichnet.

Alle Arzneien, worin Moschus vorkommt, werden in dem dazu bestimm-

ten Morser ausschliesslich angefertigt, dagegen auf der Moschuswage nur der

Moschus selbst gewogen, und die Yertheilung derPulver darin vorgenommen.
'Nach jeder Bereitung einer moschushaltigen Arznei hat sich der Receptarius

die Hande mit Seife oder noch besser mit etwas Spiritus saponatus zu wa-
schen, und der Moschuskasten wird erst wieder in sein Gefach gestellt, wenn

ij
der Morser geputzt und einrangirt ist. Bei dieser Yorsicht wird niemals

eines der dazu gehorigen Utensilien fehlen, und man wird von anderen Kun-

[I
den nicht den Vorwurf horen, dass die Arzneien den Geruch des Moschus

|

angenommen batten.

Der ganze Vorrath des Moschus darf nicht eingefasst sein, sondern es

Mohr, Commentar. 9q
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muss noch eine zweite Portion vorhanden sein, damit er nicht plotzlich defect
werde, und ein so ganz eigenthiimlich und energisch wirkendes Mittel in
dringlichen Fallen in geniigender Menge nicht etwa konne gereicht werden.

Mucilago Gummi Arabici.

©cl)tcim won arabtfcfyem ©utnmt.

Nimm: Arabisches Gummi, einen Tbeil .

Destillirtes Wasser, drei Theile .

Lose das Gummi in dem Wasser und colire.

Die Pkarmacopoe versteht hier das ganze arabische Gummi, weil sie nicht I

zusetzt, dass es gepulvert sein soil. Dies ist auch sekr zweckmassig. Beim
Stossen des Gummis werden alle Unreinigkeiten, Iiolzsplitter

,
Steinchen und

ahnliche Dinge mit gestossen und durchs Sieb geschlagen; sie lassen sich nun
viel weniger leicht ausscheiden, als wenn sie noch ganz waren. Zudem wird
durch Anwendung von ganzem Gummi die nicht unbetrachtliche Arbeit des

Stossens ganz vermieden.

Der Gummischleim lasst sich auf kaltem und warmem Wege bereiten.

Die Anwendung der Warme verkiirzt die Operation bedeutend
,

allein der

Schleim wird weniger klar, als bei Anwendung von kaltem Wasser. Man
bringt das ganze Gummi in die zinnerne Schale des Dampfapparates, giebt

die entsprechende Menge Wasser darauf und setzt im Dampfbade ein. Zu-

weilen wird umgeriikrt, bis alles gelost ist. Man halt die Schale auf dem
Apparate bedeckt. Der Schleim wird durch Flanell colirt, den man auf einen

Trichter bindet, und diesen setzt man sogleich auf die Flasche, um nicht so

viele Gefasse zu benetzen, an denen von der dicklichen Flussigkeit viel han-

gen bleibt. Auch kann man das Colatorium auf ein Tenakel ausspannen, dies

erhoht stellen und das Durchlaufende mit einem auf dem Standgefasse stehen-

den Trichter auffangen.

Die Gummistiicke kleben beim Liegen im Wasser sehr fest zusammen, und

man darf sie deshalb nicht zu lange in einer Lage liegen lassen, sondern muss

sie ofter aufstechen und umriihren.

In gleicher Art kann man sich steinerner oder porcellanener Gefasse zum
Auflosen bedienen, welche noch reinlicher als Metall sind, und mit Spateln

aus Porcellan oder ausgelaugtem Fichtenholze umriihren.

Um das Gummi mit der moglichst kleinsten Bewegung aufzulosen und

sich dazu des kalten Wassers bedienen zu konnen, habe ich dasVerfahren in

Anwendung gebracht, das Gummi in einem durchlocherten Porcellantrichter

in das auflosende Wasser auizuhangen. Der Erfolg war iiber alle Erwartung

gunstig.

Die untere Spitze wird mit einem lockeren Pausch Baumwolle verstopft,

und der Trichter auf ein hohes Glas gesetzt, so dass^er mit seiner Spitze

mehrere Zoll in das Wasser einreicht. Das Gummi wird in ganzen Stucken

in den Trichter gelegt. Die gebildcte schwere Gummilosung senkt sich in

zahen, dichten Streifen auf den Boden des Gefasses, und die am wenigsten

gesattigte, diinnste Flussigkeit ist immer in Beriihrung mit dem noch unge-

losten Gummi. Es findet dadurch ein vollkommen ruhiges und sehr rasches

Losen des Gummis Statt. 8 Unzen Gummi hatten sich in 24 Unzen Wasser
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binnen 6 Stunden vollkommen gelost, und lieferten eine klare Mueilago von

der schonsten Beschaffenlieit. Die unloslicken Theile lagen fest auf dem
Trichter und wurden durch langsaraes Ilerausziehen desselben und Abtropleln-

lassen vollkommen entfernt. Mit dieser leicliteren Modification der Arbeit,

das Gummi in den oberen Schichten des Wassers aufzuhangen, geht die Lo-

sung in kaltem Wasser rascher vor sich, als ohne sie in beissem. Es ist

demnach das kalte Wasser immer anzuwenden.

Der Gummischleim wird aus acktem arabischen Gummi und aus Senegal-

gummi bereitet. Beide Gummiarten sind ihrer cbemischen Zusammensetzung

nach vollkommen gleich. Das Senegalgummi erscheint in grosseren Klumpen,

als das arabische, die aucb zum Theil etwas Farbe baben. Es findet sicb je-

docb ein ausgewahltes Senegalgummi in grossen, farblosen Stucken im Han-

del, welches in jeder Beziehung das arabiscbe Gummi vertreten kann. Na-

mentbcb eignet es sich ganz vortrefi'lick zur Anfertigung der Altbiia- und
Sussholzpasta, und es wird zu diesem Zwecke der Schleim nach der oben

bescbriebenen Methode bereitet. In friiheren Zeiten bestand das Senegal-

.
gummi meistens aus Bassorin, einem in Wasser aufsckwellenden, aber nicht

i loslichen Stoffe. Jetzt enthalt es bochstens nur einzelne Stiicke dieser Art.

Mueilago Salep. 0alepfcf)leim.

|bs
Timm: Gepulverte Salep, einen Theil 1

Kaltes Wasser, secliszehn Theile 16

Heisses Wasser, achtzig Theile 80

Die gepulverte Salep wird in eine Flasche geschiittet, das

•kalte Wasser darauf gegossen, und beide durch Umschutteln gut

.gemengt. Dann giesst man das heisse Wasser hinzu, worauf das
' Gemisch in dem Gefasse geschuttelt wird, bis es erkaltet ist.

Er muss fur die Dispensation friscb bereitet werden.

Die Pbarmacopoe fordert gepulverte Salepwurzel. Es ist dabei zu be-
-merken, dass sehr feines Pulver durch Schutteln in kaltem Wasser sich nicht
:gut vertheilt, sondern leicht kliimpert. Ein minder feines Pulver lasst, sich

tin kaltem Wasser leichter vertheilen, jedoch wird es durch das nachfolgende
ieisse Wasser nicht so vollstandig gelost. Das feine Saleppulver wird ganz
leicht vertheilt, wenn man ihm vorher Zuckerpulver beimischt. Indem sich
der Zucker lost, trennen sich die Theilchen der Wurzel, ehe sie Zeit liaben,
an einander festzukleben. Die Losung geschieht nachher sehr leicht. Selbst
wenn man gleiche Theile Zucker und Saleppulver nimmt, sekmeekt man es
kaum an dem Schlcime, da auf 12 Unzen Schleim nur eine Drachme Zucker
kommt. Es diirfte dieser Zusatz bei der in differenten Natur des Zuckers voll-

kommen erlaubt sein. Ein Zusatz von Gummi arabicum wiirde sicherlich

I

ebenso wirken und die Salepwurzel noch unterstiitzen. Es ware aber dann
zu wiinschen, dass der Arzt dem Apotheker an die Hand ginge und die
Salepwurzel mit Zusatz von etwas Gummi oder Zucker oder auch von beiden
verordnete.
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Natro-Kali tartaricwm. SBcinfaures 9iatron*$alt.

Tartarus natronatus. Sal polydirestum Seignetti.

Tartras Tealico-natricus cum Aqua.

Nimm: Reines kohlensaures Natron, vier Theile. . 4 l

Reinen Weinstein, fiinf -Theile 5 ;

Destillirtes Wasser, vierunclzwanzig Theile 24i

Das kohlenf^ure Natron und den Weingeist iibergiesse in

einem Porcellan- oder Zinngefasse mit dem Wasser, erwarme ge-

linde und steigere die Temperatur zuletzt bis zum Kochen. Wenn
die Losung nicht alkalisch reagirt, so setze man ein wenig koh-
lensaures Nati'on hinzu, bis dieses erfolgt, lasse sie einige Zeit

stehen, filtrire dann, dampfe so lange ab, bis in einem heraus-

genommenen, erkalteten Tropfen sich Krystalle bilden, und stelle

die Losung dann zur Krystallisation bin. Das Abdampfen und
Krystallisiren wiederholt man mit der zuriickbleibenden Fliissig-

keit so oft, als man Ki'ystalle erhalt. Diese werden abgewaschen
und getrocknet.

Sie sind durchsichtig
,

in zwei Theilen Wasser loslich und haben
einen mildsalzigen Geschmack. Sie miissen ganzlicb frei von
metalliscben Verunreiuigungen sein.

Die Darstellung des Seignettesalzes ist eine leickt gelingende Arbeit. Es
sind dabei nur einige Umstande zu beachten, welcbe ein schoneres Product
liefern.

Die Pharmacopoe lasst reinen, von weinsaurem Kalke befreiten Weinstein
zu dieser Arbeit anwenden. Unter dieser Yoraussetzung ist das Yerfabren

derselben vollkommen zweckmassig zu nennen, indem dabei keine "von wein-

saurem Kalke getriibte Krystalle entsteben konnen. Wenn es jedocb moglicb
ist, dieses scbon krystallisirte Salz aucb auf eine andere Weise von weinsau-

rem Kalke befreit darzustellen, so kann, unter der Yoraussetzung, dass ein

ebenso reines und gleicb wirksames Product erbalten werde, nicbts dagegen
eingewendet werden.

Zunacbst muss die Sattigung des Natrons durch den Weinstein gescheben.

Man kann dieselbe in einer kupfernen, verzinnten oder unverzinnten Pfanne,

und bei Beobacbtung der Vorsicht, dass das Natron immer etwas vorwalte,

in einem guss- oder scbmiedeeisernen Kessel vornebmen. Gusseiserne Ge-

fasse mit boben, fast senkrecbten Wanden sind die woblfeilsten, dauerhafte-

sten und am leicbtesten in erforderlicber Grosse zu erlangenden. Das Gefass

muss jedenfalls wegen des starken Aufbrausens sebr geraumig sein. Zuerst

bringt man das Wasser darin zum Kochen und wirft den vierten Tbeil der

Soda hinein. Dann giebt man loffelweise den gestossenen Weinstein binzu.

Anfanglich zeigt sicb kaum ein Aufbrausen, weil sicb doppelt kohlensaures

Natron bildet; sobald aber das unzersetzte Natron ganz in dieses Salz iiber-

gegangen ist, wird die Entwickelung der Kohlensaure desto stiirmiscber, weil

nun 2 Atome Kohlensaure zugleich von 1 Atom Weinstein ausgetrieben wer-
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den. Aus diesem Grunde wird nicht die ganze Menge des Natrons auf ein-

nial in deni Wasser gelost, sondern in 3 bis 4 Portionen zugegeben, jedesmal

wenn die vorbergebende fast vollstandig gesattigt ist, und bei neuem Zusatz

von Weinstein nur wenig Koklensaure melir entwickelt wird. Arbeitet man
in einem zinnernen Kessel, so werden abwechselnd einzelne Loffel beider

Salze eingegeben, weil ein zufalliger Ueberscbuss von Weinstein bier nichts zu

bedeuten hat. Durch lebhaftes Kocben wird die Entwickelung der Kohlen-

saure befordert, und man unterbricht die Operation, wenn die Lauge noch

schwach, aber docb deutlich alkalisch reagirt. Dieses tritt gewohnlich ein,

wenn auf 3 Tble. krystallisirtes koblensaures Natron 4 Tble. Weinstein ver-

braucht sind. Yon calcinirter Soda deg Handels babe ich auf 8 Tble. Wein-

stein nur 3 Thle. verbraucht, um schwacke alkalische Reaction zu erzielen.

Bei dieser Sattigung scheidet sicb weinsaurer Kalk in grosser Menge als

ein grobkorniges Pulver aus, allein es bleibt nook eine geniigende Menge da-

von gelost, um, wenn man sogleicb zur Eindampfung und Krystallisation
'

‘scbreiten wollte, ganz triibe und mit weinsaurem Kalke iiberwachsene Kry-

stalle zu erzeugen.

Der weinsaure Kalk, welcber sicb in jedem raffinirten Weinstein vor-

findet, ist in kaltem, destillirtem Wasser sebr wenig loslich und fordert nach

meinen Yersucben fiber 6000 Tbeile Wasser von 12°R. (15° C.) zur Losung;
£on siedend heissem Wasser bedarf er nur 352 Tbeile zur Losung; er ist also

in heissem Wasser ungleich loslicher als' in kaltem. Der weinsaure Kalk ist

aber in einer Losung von Seignettesalz viel unloslicher als in reinem Wasser-
Yereinigt man beide Bedingungen, Kalte und Gegenwart von Seignettesalz,

so gelingt es, den grossten Tbeil von weinsaurem Kalke auszuscbeiden. Diese

Ausscbeidung findet am leicbtesten bei einer gewissen Yerdfinnung der Losung
Statt. Man ffigt deshalb zu der obigen Menge von Flfissigkeit der Vorschrift

nocb 8 bis 12 Tbeile Regenwasser binzu, vermengt vollstandig durch Umrfih-
ren, giesst die ganze Salzlauge in ein bobes, steinzeugenes Gefass und lasst

dasselbe im Keller fast einige Wocben ruhig stehen. Der weinsaure Kalk
krystallisirt, wie sebr viele scbwerloslicbe, weinsaure Salze, erst in langerer

Zeit vollstandig beraus. Der Bodensatz vermekrt sicb lange Zeit bindurcb

durch die Krystallberfihrung des gleichartigen Stoffes, wabrend nacb dem
Abgiessen der Flfissigkeit sicb vielleicht kein neuer Absatz mehr bildet. Wenn
man also seine Defectur so einricbten kann, dass man nicht augenblicklich

des neuen Productes benothigt ist, so dfirfte es zweckmassig sein, die neutrale

Salzlauge einige Monate bindurcb dem Absetzen zu fiberlassen, sowie ja aucb
die Weine lange Zeit lagern mfissen, um den Weinstein abzusetzen.

Wenn man weinsauren Kalk langere Zeit mit einem Ueberschusse von
kohlensaurem Natron kocbt, so wird er zersetzt. Kohlensaurer Kalk fallt nie-

der, und weinsaures Natron wird gelost. Diese Zersetzung findet aucb Statt,

jedoch langsamer als bei Anwendung reiner Substanzen, wenn man zu der
Natronweinsteinlosung einen Ueberscbuss von kohlensaurem Natron -setzt und
nun das Ganze langere Zeit einem gelinden Sieden unter ofterem Umrfihren
nnterwirft. Der gebildete Niederschlag lost sich, durch Filtriren getrennt,
nnter Aufbrausen in Sauren auf. Er besteht bei lange genug fortgesetztem
Kocben aus reinem kohlensauren Kalke. Bei der gewohnlichen Bereitung ist

die so zersetzte Menge von weinsaurem Kalke iiusserst gering, oder gar nicht
vorhanden. Das gebildete weinsaure Natron kann nicht in den Natronwein-
stein eingehen, weil es im Ueberschusse vorhanden ist. Es soli, nach Gui-
bourt, die Lrsache der nadelformigen Krystallisationen aus den Mutterlaugen
sein und bei Zusatz von etwas weinsaurem Kali neue Mengen von Natron-
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weinstein geben. Audi nacli dem Fallen des Kalkes im kohlensauren Zu-
6tande lasst man die Flussigkeit langere Zeit klar absetzen.

Die abgegossene, vollkommen klare, von schwimmenden Korpern durch
ein Colatorium zu befreiende Flussigkeit wird nun zum Krystallisiren einge-
dampft, und auch die Krystalle langere Zeit wachsen gelassen. 1st die Salz-

losung selir concenlrirt, so ersckeinen die Krystalle auch ohne Kalkgehalt
triibe, und aus einer verdiinnteren Losung erhalt man innen klare Krystalle,

selbst wenn sie aussen mit einer Rinde von weinsaurem Kalke iiberzogen
sind. Es ist demnach, um schone klare Krystalle zu erhalten, eine massige
Concentration zu erzielen, und einige zweckmassige Eindampfungen der Mut-
terlaugen kintereinander vorzunehmen. Die zweite Krystallisation ist meistens
klarer als die erste. Die Mutterlauge nimmt etwas Farbe an, und zuletzt ent-

steken nadelformige Krystalle, welcke nickt mekr als Seignettesalz gesammelt
werden konnen. Stellt man eine solche ausgearbeitete Mutterlauge, mit Papier
bedeckt und signirt, an einen trocknen Ort hin, wo sie fast in Yergessenkeit
gerath, so entstehen liaufig noch bedeutende Krystallmassen von sekr reinem.

Salze. Auf Krystallisationen soil man aber niemals warten, denn dabei wird
die Zeit lang; und wer ungeduldig ist, wird nie schone Krystalle erzeugen.

Eine Erleickterung der Arbeit bestekt darin, dass man statt gestossenen

Weinsteins ganzen anwendet. Es liegt mir nicht gerade die Quelle dieses

Yerfahrens vor; dock glaube ick mick zu erinnern, dass es von Duflos her-

riilirt. Man lost das kohlensaure Natron in der secksfachen Menge Brunnen-
wasser und bringt die Losung in einen steinernen Topf, der ziemlick koch
davon gefiillt wird. Auf den Rand des Topfes setzt man einen weiten durch-

locherten Porcellantrickter und stellt in diesen ein Colatorium aus diinnem

Flanell, wie ein flaehes Filter gefaltet, hinein. Die Flussigkeit dringt nun in

den Trichter und muss in dem Colatorium eine Hoke von 2ya bis 3 Zoll

erreichen. Nun wirl't man den Weinstein in groben Krystallen, die unver-

anderten Crystalli Tartari, auf den Trichter in das Colatorium und lasst das

Ganze fiber Nacht an einem mildwarmen Orte stehen. Es findet nun die

Zersetzung innerhalb der Weinsteinkrystalle Statt, und die schwerere Salz-

losung von gebildetem Seignettesalz senkt sich in Gestalt dichter Streifen aus

der Spitze des Trickters auf den Boden des Gefasses. Die leichtere Natron-

losung tritt zu den oberen, seitlichen Lochern des Trickters hinein, gelangt

zu derselben Zersetzung und senkt sich nun ikrerseits wiederum als dicktere

Losung auf den Boden. Durck diese bestiindige Bewegung, welche durch das

ungleiche specifiscke Gewickt vcranlasst und durch Erwarmung befordert

wild, geschieht die Bildung des Salzes okne alles Zuthun in sekr kurzer Zeit.

Wiirde man die Weinsteinkrystalle in die Natronlosung kineinwerfen
,

so

wurden sie bald unten in einer gesattigten Losung von Seignettesalz liegen,

und die leickteren Schickten der Natronlosung wurden mit den Weinstein-

krystallen in keine fernere Beruhrung mekr kommen. Man miisste alsdann

durck stundenlanges Umruhren das zu erreichen sucken, was durck die Auf-

hangung des Weinsteins in den oberen Schickten von selbst erlangt wird.

Wenn keine Einwirkung mehr stattfindet, so liegen auf dem Colatorium

diclite, krystallinische Korner von ungelostem weinsauren Kalke. Dieselben

sind nach dem Abwaschen vollkommen geschmaclclos und lassen sick durch

Herauskeben des Trickters entfernen. Die Losung wird etwas mit W asser

verdiinnt, langere Zeit in den Keller gestellt, dann abgegossen, notkigenfalls

filtrirt und zur Krystallisation eingedampft.

Die passende Anordnung, um eine solche in den oberen Sckichten der

Flussigkeit vor sich gekende Losung zu bewirken, wird man nack den zu

Gebote stekenden Gefassen und Apparaten verschieden treffen konnen. Em
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Perforat von Porcellan
,

ein hangender Beutel von Leinwand odor Flanell,

ein in der Spitze mit Baumwolle etwas verstopfter und ganz untergetauchter

Trichter w'erden, jedes in seiner Art, den Dienst leisten. Man hat dahin sein

Augenmerk zu rickten, dass die Fliissigkeit in moglichst gesattigtem Zustande

und an der tiefsten Stelle das Suspensorium verlasse, und die noch nicht ge-

sattigte Fliissigkeit an der hochsten Stelle in dasselbe eintrete. Die Natron-

losung darf auch nicht sehr concentrirt sein, weil sonst die chemische Ein-

wirkung uberhaupt zu rasch ein Ende erreicht.

Der Natronweinstein bildet ansehnliche, farblose, zuweilen ganz wasser-

helle, meistens etwas triibe Ivrystalle, vier-, sechs- bis sechszehnseitige Saulen

darstellend. Er hat einen milden Salzgescbmack, keinen Geruch. An der Luft

veriindert er sich nicht, oder doch nur in geringem Grade, indem er schwach

auf der Oberfliiche verwittert. Er ist leiclit in Wasser loslich. Die Zahlen-

angaben weichen von einander ab
;
in mittlerer Temperatur soil er sich, nach

Osann, in 2,4 Thin., nach Braudes in 1,2 Thin. Wasser auflosen. Die dop-

pelte Menge Wasser als Losungsmittel bei mittlerer Temperatur liegt wohl in

der Mitte dieser Angaben.
Der Natronweinstein echmilzt durch Erwarmung in seinem eigenen Kry-

stallwasser, sogar schon im Wasserbade zu einer diinnen Fliissigkeit, die sich

rasch verdickt und endlich eine harte Salzmasse hinterlasst. In der Warme
des siedenden Wassers verliert er nur 18,87 Proc. seines Gewichts, oder 3/4
von dem Wasser, was er enthalt. Es bleiben von seinen 8 At. Wasser noch
2 At. bei dieser Temperatur iibrig, deren Sauerstoff jenem der Alkalien gleich

ist. Der Natronweinstein besteht aus 1 At. Weinsteinsaure (C8H4 O10 r= 132),

1 At. Natron (NaO = 31), 1 At. Kali (KaO = 47,2), und 8 At. Wasser
(8 HO = 72); sein Atomgewicht betragt also 282,4. Nach der friiheren An-
sicht, wo die Weinsteinsaure als eine einbasische und als C4H2 0 5

betrachtet

wurde, enthalt der Natronweinstein 2 At. Weinsaure oder 2C4H 2 05 ,
-was im

Zahlenverhaltniss mit der obigen Angabe ganz iibereinkommt. Seine Zusam-
mensetzung ist zuerst von Schaffgotsch*) richtig ermittelt worden. Durch
Gliihen wird er zerstort, stosst die bekannten Dampfe der zersetzten Wein-
steinsaure aus und hinterlasst eine Kohle, aus welcher durch Wasser kohlen-

saures Kali und Natron ausgezogen werden.

Das Salz ist in der Officin im krystallinischen und gepulverten Zustande

•vorhanden. In der ersteren Form wird es zu fliissigen Arzneien, namentlich

zum Infusum Sennae compositum verwendet; als Pulver besonders zu den
• Seidlitzpulvern oder dem Pulvis aerophorus laxans (S. 152 der Pharmacopoe).
1 Es wird mit einer Iiolzkeule im Marmormorser gestossen und durch ein Salz-

j sieb au3 Pferdehaar geschlagen.

Natrum aceticum. (SfjtcjfaureS Matron.

Terra foliata Tartari crystallisata. Aeetas natricus cum Aqua.

Farblose Krystalle, die in drei Theilen Wasser und in zwan-
Ag Theilen hochst rectificirtem Weingeist loslich sind.

Es muss ganzlich frei von metallischen Yerunreinigungen und so

viel als moglich frei von Chlornatrium
,
schwefelsaurem Natron

und anderen fremden Salzen sein
,
und darf nicht empyreuma-

tisch riechen.

*) Poggendorff’s Annalen, 57, 485.
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Das essigsaure Natron ist aus der Reihe der Praparate in die der kauflichen
Waaren iibergegangen. Im Grossen wird es aus llolzessig und kohlensaurem
Natron dargestellt. Dieses Salz vertragt in kupfernen und eisernen Pfannen
eine vollstiindige Schmelzung und gestattet dadurch alle Reste von brenz-
liclien Stoffen aus dem llolzessig vollkommen zu zerstoren. Durch die* Leich-
tigkeit, womit es krystallisirt, und mit Hiilfe der Centrifugalmasckine kann
man es von alien Resten fremder Salze befreien. Es ist jetzt das Rohmaterial
zur Darstellung der reinen Essigsaure, des Essigsaureathers.

Das essigsaure Natron krystallisirt in langen, farblosen, gestreiften, schief-

rhombischen Saulen
,
die schwach uack Essigsaure riecheu und einen erwar-

mend salzigen Geschmack besitzen. Das im Handel vorkommende, haufig

ganz reine Salz erscheint in kleincn, nadelformigen Krystallen, welche dem
Bittersalze sehr ahnlich seben. Es ist sehr loslicb in Wasser und nicht un-

loslich in Weingeist.

Das essigsaure Natron kann mit scbwefelsaurem Natron verunreinigt sein.

In diesem Falle giebt es mit Barytsalzen einen in freier Saure unloslichen,

weissen Niederschlag.

Chlornatrium wird in der mit reiner Salpetersaure angesauerten Losung
durch den bekannten kasigen, wTeissen Niederschlag mit salpetersaurem Sil-

beroxyd erkannt.

Kohlensaures Natron wird durch alkalische Reaction und Aufbrausen bei

Zusatz von Sauren ermittelt.

Eine Beimengung von essigsaurem Kali bewirkt eine grosse Zerfliesslich-

keit des Salzes. Metallsalze werden durch Schwefelwasserstoff gefunden.

Das essigsaure Natron besteht aus l At. Natron (31), 1 At, Essigsaure

(C4H3 03 = 51) und 6 At. Wasser, hat also das Atomgewicht 136.

Natrum biboracicum. s3orar.

Natrum boracicum cum Aqua. Boras natricus cum Aqua.

Es ist in zwei Theilen kochendem und in zwolf Theilen kal-

tem Wasser loslicb.

Der gewohnliche Borax schiesst aus einer mindergesattigten Ldsung unter

44.8° R. (56° C.) zu Krystallen an. Sein specif. Gewicht ist 1,74. Er verwittert

an trockner Luft nur oberflachlich und wird triibe. Im Feuer blahi er sich

anfangs zu einer bimssteinartig aufgetriebenen Masse, wie gebrannter Alauu,

auf, die bei starkerem Feuer erst an den Randern, dann ganz und gar

schmilzt. Auf einem Platindrahte vor dem Ldthrohre kann man kleine Men-
gen Borax unter Yerbreitung einer starken Natronflamme ganz und gar ver-

fliichtigen.

Obgleich der Borax der Formel-nach ein zweifacli-saures Salz ist, so ist

seine Reaction doch ganz alkalisch, indem die Boraxsaure bei niederer Tem-
peratur eine sehr schwache Saure ist, wahrend sie bei hoher Teniperatur we-

gen ihrer Schwerfliichtigkeit viel starkere, aber fliichtigere Sauren austreibt.

In dieser Beziehung hat sie grosse Aehnlichkeit mit der Kieselsiiure, so wie

denn auch ihr Radical, das Boron, mit dem Radical der Kieselsaure, dem

Silicium, schon ausserlich die grosste Aehnlichkeit zeigt.

Der Borax besteht aus 1 At. Natron (31), 2 At. Boraxsiiure (2 B03 = 70)

und 10 At. Wasser (90), hat also das Atomgewicht 191. Die Boraxsaure odcr
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Borsaure besteht aus 1 At. Boron (11) und 3 At. Sauerstoff (24), hat also das

Atomgewicht 35.

Der funflach gewasserte oder sogenannte octaedrisohe Borax schiesst an

aus einer bei SO0 R. (100° C.) gemachten Losung des Borax vom specif. Ge-

wicht e 1,246; beim Abkuhlen unter 63,2° R. (79° C.) beginnt die Krystallisation

und dauert bis zu 44,8° (56° C.), unter weloher Temperatur der gemeine oder

zehnfach gewasserte Borax anschiesst. Eine Losung von 1,17 specif. Gewicht

giebt beim Abkuhlen nur gemeinen Borax. Der octaedrisohe Borax hat ein

specif. Gewicht von 1,815 und ist hiirter als der gewohnliche Borax, von
glanzendem, muschligem Bruch, und zerspringt nicht durch plotzliches Er-

warmen. An feuchter Luft wird er triibe, indem sich die obere Schicht durch
Aufnahme von Wasser in gemeinen Borax verwandelt, der wegen seiner ver-

schiedenen Krystallform nicht klar bleiben kann; der octaedrisohe Borax ent-

halt 30,8, der gemeine 47 Procent Krystallwasser.

Der Borax wurde sonst aus Asien gebracht. In der neueren Zeit wird
er grosstentheils aus der Boraxsaure

,
die im toscanischen Gebiete gewonnen

wird, zusammengesetzt und bereitet. Die Boraxsaure, welche im trocknen
Zustande sehr feuerbestiindig ist, hat die Eigenschaft, von Wasserdampfen in

ziemlicher Menge, man kann nicht sagen verfliichtigt
,
aber doch fortgerissen

zu werden. Solche boraxsaurehaltige Wasserdampfe kommen in der ge-
nannten Gegend von Italien an verschiedenen Stellen aus der Erde, unter
anderen bei Monte Cerboli, Sasso, Larderello, Castel nuovo. Man lasst diese
IDampfe langere Zeit durch Wasser streichen, das man denselben entgegen-
stellt. AmAbhange eines Gebirges werden terrassenformig iiber einander aus-
.gemauerte Bassins uber diese Fumarolen oder Dampfschlote angebracht, und
dieDampfe von dem hiueingelassenen Wasser verschluckt. Fig. 60 giebt von

Fig. 60,

BoraxBiiuregewinnung.

der Anordnung dieBer Bassins einen deutlichen Begriff. Nachdem das frisclie
Wasser in der obersten Lagune A 24 Stunden den Diimpfen ausgesetzt warwird es in die erste tiefere Lagune B, und aus dieser nach der gleichen Zeit
in die folgende gelassen. Nachdem es so 6 bis 8 Lagunen passirt hat
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enthalt es ungefakr y2 Procent Boraxsiiure bei einem specif. Gewicht von
1,007 bis 1,010. Es wird nun in einer Klarcisteme B zum Absetzen der Un-
reinigkeiten stelien gelassen, und dann in flaclien bleiernen Pfannen

,
die von

den aus der Erde kommenden Dampfen geheizt werden, abgedampft. In der
Zeichnung deutet a a die natiirlichen Dampfcanale

,
b b die Umfaasungs-

mauern der Lagune, cc die Abflussoffnungen in die folgenden Lagunen an.

In der bolzarmen Gegend wiirde die Concentration einer so sehr verdiinn-

ten Fliissigkeit eine okonomische Unmoglichkeit sein
,
diesen Korper zu ge-

winnen. Die Natur bietet also hier neben dem Rohstoff auch das Heiz-

material, beide in einer seltsamen Form dar. Die rohe Siiure wird in

Fasser verpackt verschickt und in eigenen Fabriken mit kohlensaurem Natron
zu Borax verarbeitet. Genauere Angaben findet man in Knapp’s vortreff-

licbem Lehrbuch der cbemischen Technologie, 1. Bd. S. 263.

Aus dem Borax wird durcb Zersetzung mit Salz- oder Schwefelsaure die

Boraxsiiure, Sal sedativum Hombergi, ein keute ganz verlassenes Arzneimittel,

dargestellt.

Natrum bicarbonicum. @aureg foI)lenfaure6 Matron.

Natrum carbonicum acidulum. Bicarbonas natricus cum Aqua.

Ein sehr weisses Salz in krystallinischen Krusten, an der

Luft verwittert es nicht; in dreizehn Theilen Wasser lost es sich,

aber nicht in Weingeist. Es darf nur sehr geringe Mengen von

kohlensaurem und schwefelsaurem Natron oder Chlornatrium ent-

halten; das mit Metallen verunreinigte muss verworfen werden.

Die Bereitung dieses Salzes ist aus dem pbarmaceutischen Laboratorium

entfernt und dem fabrikmassigen Betriebe iiberlassen worden. Der Sodafabri-

kant hat die Salzsaure als Nebenproduct und das rohe kohlensaure Natron

als erstes Rohproduct. Es sind bei ihm also alle Bedingungen vorhanden,

dieses Salz am vortlieilhaftesten zu bereiten. In der That ist der Handelspreis

einer blendend weissen, fast chemisch reinen Waare so ungemein niedrig,

dass der Apotheker sie nicht um den doppelten Preis darstellen kann, wenn

er sich nicht besonderer Apparate dazu bedient und auch weit iiber sein

eigenes Bediirfniss hinaus die Darstellung betreiben will. In diesem letzteren

Falle ist er Concurrent des Fabrikanten, und der eigene Yerbrauch lohnt

selten die Anschaffung soldier grosseren Apparate. Das kiiufliche, doppelt

kohlensaure Natron erscheint in formlosen, blendend weissen, liarten Stiicken.

Es kann verschiedene Yerunreinigungen enthalten.

Yon fremden Salzen konnen ihm Chlornatrium und Glaubersalz, aus dem

kohlensauren Natron herriihrend, anhaften. Um dies zu priifen, zieht man es

mit kaltem Wasser aus, iibersattigt die abgegossene Losung mit Salpetersaure

und priift mit Silber- und Barytsalzen. Beide Reagentien diirfen nur eine

sehr schwache Trubung veranlassen.

Metallische Verunreinigungen sind nicht leicht darin und werden durch

die bekannten Reagentien entdeckt.

Die wichtigste Priifung hat festzustellen
,
ob das Salz vollkommen mit

Kohlensaure gesattigt sei. Die gewohnlich angegebenen Priifungsmethoden

mit Bittersalz und Quecksilbersublimat erfiillen diesen Zweck nur tlieilweise.
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Eine Auflosung von doppelt kohlcnsaurem Natron giebt mit einer Auflo-

sung eines Bittererdesalzes keinen Niederschlag. Fiigt man dieser gemischten

Losung Tropfen von einer Losung von einfach koblensaurem Natron zu, so

entsteht bei einer gewissen Yerdiinnung aucb kein Niederschlag. Bei Zusatz

von mehr Losung des einfach kohlensauren Natrons entsteht ein Niederschlag,

der sich nach einiger Zeit wieder lost, wenn nicht zu viel zugesetzt war.

Bleibt aber der Niederschlag und giesst man die Fliissigkeit davon ab, so

kann man denselben in einer Losung von doppelt koblensaurem Natron auf-

losen. Es ist also klar, dass das Ausbleiben eines Niederschlages beim Ver-

mischen von Bittersalzlosung mit der Losung von doppelt kohlensaurem Na-

t tron nichts fur die vollkommene Sattigung dieses Salzes an Kohlensaure be-

weist, sondern dass diese Erscheinung auch noch bei einem merkbaren Ge-

halte von einfach kohlensaurem Natron eintritt.

Eine Auflosung von Quecksilberchlorid bringt in Losungen von doppelt

kohlensaurem Natron nach einiger Zeit einen braunrothen Niederschlag her-

' vor. Einfach kohlensaures Natron erzeugt diesen Niederschlag sogleich. Ver-

dunnte Losungen von doppelt kohlensaurem Natron und Sublimat bringen

keinen Niederschlag hervor. Ein Zusatz von einfach kohlensaurem Natron

. zu dem doppelt kohlensauren Natron modificirt die Erscheinung in Bezug auf

:ihre Intensitat, aber nicht auf das Endresultat. Aus diesem Grunde beruht

die Beurtheilung der Erscheinung wesentlich auf subjectiver Anschauung, und

nicht auf dem Wahrnehmen einer bestimmten, unverkennbaren Erscheinung.

Es werden demnach durch beide Reagentien starke Beimengungen von
einfach kohlensaurem Natron, aber nicht die schwachen angezeigt.

Den einzigen festen Maassstab fur die Giite des Praparates giebt eine selbst

fluchtige Bestimmung des Kohlensauregehaltes. Diese kann auf einer Wage
mit einer gewogenen Menge des Salzes und verdiinnter Salzsaure leicht vor-

.genommen werden. Das Salz und die Saure stehen in besonderen Gefassen

auf der Wage; nach dem Einstehen wird die Saure zu dem Salze gegossen,

und nach vollstandiger Entwickelung der Kohlensaure der Gewichtsverlust

bestimmt. Fur das reine Salz betragt er 52 Procent. Wiegt man 1,91 Grm.
-Salz ab, so sind die Centigramme Kohlensaure geradezu Procente von reinem
doppelt kohlensauren Natron, denn diese Menge reinen Salzes wiirde genau
1 Grm. Kohlensaure entwickeln.

Wollte man die Sache sehr streng nehmen, so lasst sich dieser Schluss

r.noch angreifen; denn 2 At. einfach kohlensaures Natron geben eben so viel

-Kohlensaure aus, als 1 At. doppelt kohlensaures; und wasserleeres, einfach

Jcohlensaures Natron, welches keine Spur doppelt kohlensaures enthielte, wiirde

denselben Kohlensaureverlust zeigen, als ein 78procentiges, doppelt kohlensau-
•res hatron. Allein dieser Fall ist nicht denkbar, indem bei der Bereitung
des doppelt kohlensauren Natrons kein wasserleeres, einfach kohlensaures Salz
dabei bleiben kann. Wollte man diesen Einwurf aufrecht halten, so bliebe
nichts iibrig, als diese einfache, leicht zu erlernende Priifungsmethode aufzu-
geben, und sich nach einer streng analytisehen umzusehen, die in den phar-
maceutischen Laboratorien keinen Eingang finden wiirde.

Den Gluhungsverlust zu bestimmen, fuhrt zu keinem Resultate, weil ein
verwittertes, krystallisirtes kohlensaures Natron gerade so viel an Wasser
verlieren kann, als das doppelt kohlensaure an Wasser und Kohlensaure zu-
3ammen.

Das doppelt kohlensaure Natron besteht aus 1 At. Natron (31), 2 At. Koh-
|
lensaure (44) und 1 At. Wasser (9), Atomgewicht 84.

Das doppelt kohlensaure Natron wird in grossen Mengen zu Brausepul-
vern (a. diese) verbraucht.
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Natrum carbonicum, crystallisatum crudum.

ORoIjeS frijftalliftrteS fofylenfaureS Matron.

Natrum carbonicum crudum. Sal Soclae crudus. Allcali mineralIk

crudum. Carbonas natricus crudus. 3?n;fta((iftrte ©obn.

Farblose grosse Krystalle oder Krystallkrusten
,

welche 33

bis 35 Procent wasserfreies kohlensaures Natron enthalten.

Das robe kohlensaure Natron wird nur in chemiscben Fabriken gemacht.
Der dabei befolgte Process fiillt ein grosses Capitol in der techniscben Cbemie
und gehort offenbar nicht in die pharmaceutiscbe. Wirverweisen auf Knapp’s
Lebrbucb der cliemischen Tecbnologie 1. Bd. S. 225, wo alles dabin Gehorige
in lichtvollem Yortrage gelebrt wird.

Bei dieser Gelegenbeit will icb darauf aufinerksam machen
,
dass es von

pecuniarem Nutzen ist, sicb der calcinirten Soda zu pbarmaceutischen Arbei-

ten des Laboratoriums zu bedienen. Dieselbe erscbeint als ein weisses oder

graues Pulver im Handel und bat einen wecbselnden Gebalt von reinem koh-

lensauren Natron. Es ist deshalb wicbtig, ibren Procentgebalt an reinem

Salze zu kennen. Man bestimmt ibn durch den Yerlust der Kohlensaure bei

der Zersetzung mit Sauren oder durcb das alkalimetriscbe Yerfahren. Wenn
man 2,41 Gramme Soda abwagt, so entspricbt jedes Centigramm (0,01) entwi-

cbener Koblensaure einem Procente wasserleeren koblensauren Natrons. Ware
das Salz absolut rein und wasserfrei, so wiirde obige Menge Salz 100 Centi-

grammen oder 1 Gramm Koblensaure ausgeben.

Eine solcbe gute Soda des Handels enthalt 80 bis S5 Procent reines was-

serleeres koblensaures Natron, wabrend das krystallisirte Salz bei cbemiscber

Reinbeit nur 37 Procent enthalten kann, indem darin nahe 63 Procent Kry-

stallwasser enthalten sind. Da es nun bei diesem Salze lediglich auf den Ge-

balt an chemiscber, alkalischer Affinitat, ankommt, so ist einleuchtend, dass

man bei Anwendung der calcinirten Soda, wenn ibrPreis nicht ibrem Gebalte

entsprecbend hoher steht, vortheilhaft arbeiten kann. Der Preis der calcinir-

ten Soda ist aber nicht ibrem Procentgebalt entsprecbend hoher, weil die

Entfernung der fremden Salze dem Fabrikanten viel mebr Miihe macbt, als

dem Procentverhaltniss entspricht, auch der Transport von 63 Procent Wasser

vom Kaufer getragen werden muss. Die Gegenwart der fremden Salze, Glau-

bersalz und Kochsalz
,

ist aber bei den meisten Anwendungen des Natrons

ganz gleichgiiltig, indem die Substanz des Natrons nur in wenigen Fallen im

Praparate bleibt
,
sondern in den meisten Fallen weggewascben wird. Wenn

man Zinkvitriol oder Eisenvitriol fallt, so entstebt obnebin schwefelsaures

Natron, welches zugleicb mit dem in dem Natron enthaltenen und dem Koch-

salz weggewaschen wird. Bei der Darstellung des Sclilippe’scben Salzes,

des essigsauren Natrons, des Seignettesalzes werden die fremden Salze in der

Mutterlauge entfernt. Aetznatronflussigkeit wiirde den ganzen Gebalt fremder

Salze bei sicb behalten; da diese aber nur zur Darstellung der mediciniscben

Seife verwendet wird, letztere aber mit Kocbsalzlosung ausgescbieden wird,

so kann aucb bier ein Gehalt von Kochsalz oder Glaubersalz gar nicbts ver-

scblagen. Es ist also in alien vorkommenden Fallen des Laboratoriums gleich-

gultig, ob die Soda kleine Beimengungen loslicker Natronsalze enthalt, und
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es kommt nur auf den waliren Gehalt an ckemisch wirksamer Substanz an.

Dieser betriigt nun in der calcinirten Soda an 80 Procent und in der kry-

stallisirten nur 37 Procent. Kosteten beide im Pfunde gleichviel, so hatte

man in der calcinirten Soda mehr wie die doppelte Summe chemiscber Affi-

nitiit fiir das gleiche Geld, oder man wiirde fur die gleiche Menge Affinitat

weniger als die Hitlfte an Geld bezaklen. Nun ist aber das Preisverhaltniss

so, dass die calcinirte Soda etwa 3 Sgr., die krystallisirte aber nur 2 Sgr.

per Pfund kostet. In der calcinirten kauft man 80 Theile oder Procente rei-

nes Salz fur 3 Sgr., man erhiilt also fiir 1 Sgr. 26,G Theile. In der krystalli-

sirten kauft man 37 Theile fiir 2 Sgr., also fiir 1 Sgr. 18,5 Theile. Der eigent-

liche merkantilisch chemische Werth beider Salze verhalt sich also bei den

angenommenen Preisen wie 26,6 zu 18,5, wobei die krystallisirte Soda als

chemisch rein angenommen ist, was sie aber in Wii'klichkeit niemals ist,

wahrend die calcinirte haufig iiber 80 Procent, selbst bis zu 85 Procent ent-

halt. Es steht also wenigstens das Yerhaltniss von 27 zu 18 oder von 3 zu 2

fest, ja in giinstigen Fallen kann es wie 7 zu 4 werden. Dies heisst, mit

anderen Worten ausgedriickt: um eine gleiche Menge Eisenvitriol oder Zink-

vitriol zu fallen, oder medicinische Seife oder Goldschwefel zu machen, be-

zahlt man fiir das anzuwendende kohlensaure Natron 4 Sgr., wenn man cal-

cinirte Soda nimmt, und 7 Sgr., wenn man krystallisirte nimmt. Das versteht

Jeder.

Allgemein ausgedriickt, erhalt man den chemischen Preis eines Gegen-

standes imYergleich zu einem andern, wenn man die Atomgewichte derselben

mit dem Piundpreis multiplicirt.

Natrum carbonicum purum. OietneS foIj(enfaure6 Matron.

Natrum carbonicum depuration. Natrum carbonicum bis depuration

crystallisation. Alkali minerale depuration. Sal Sodae depuratus.

Carbonas ncitricus cum Aqua depuratus.

Die Krystalle miissen farblos sein, an der Luft leicht ver-

wittern und fast ganzlich frei von scbwefelsaurem Natron und
1 Chlornatrium sein.

Es ist in einem und zwei drittel Theilen kaltem Wasser, bei 36° C.

in einem achtelTheil und bei 100° C. in einem viertel Theil Was-
ser loslich.

DieReinigung des kohlensauren Natrons findet am besten im Winter Statt,

weil bei einer starken Kalte viel mehr Salz aus der Losung herauskrystallisirt.

In der warrneren .Jahreszeit muss man die Krystal] isation im Keller vor sich

. gehen lassen. Da es wichtig ist, die richtige Verbindung des Salzes mit Was-
ser darzustellen, so muss man die Bedingungen der Krystallisation genau ken-
nen. Aus einer in der Siedhitze gesattigten Losung krystallisirt das achtfach
gewasserte Salz heraus; ebenso beim Erkalten des in seinem Krystallwasser
durch Erhitzen geschmolzenen zehnfach gewasserten Salzes. Aus einer ver-
diinnten Losung des Salzes krystallisirt beim Erkalten das zehnfach gewasserte
Salz. bm deshalb das rohe krystallisirte kohlensaure Natron durch Krystalli-
sation zu reinigen, lose man einen Theil desselben in anderthalb Theilen Re-

. genwasser durch Erhitzen auf, filtrire oder giesse durch dichte Leinwand, und
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lasse die Lauge in steinernen oder porcellanenen Schiisseln lange Zeit an
einem moglichst kalten Orte krystallisiren. Die Krystalle sammelt man auf
einem Trickter, lasst sie abtropfeln und auf dem Trichter selbst lufttrocken
werden. In diesem Zustande werden sie zum Aufbewahren weggethan. Die
Mutterlauge wird nock einmal eingedampft und der Krystallisation iiberlassen,

und die Krystalle in gleicker Art bekandelt. Die letzte Mutterlauge, welche
fast den ganzen Gekalt an Glaubersalz und Kocksalz enthalt, stellt man ge-
korig bezeicknet zum gelegentlicken Gebraucke kin. Wenn sie klar ist, so

kann sie, selbst etwas gefarbt, zum Fallen von koklensaurem Eisenoxydul
verwendet werden. Die fremden Salze wascken sich da von selbst hinweg.
Es ist klar, dass man sich dieses Salz eben so gut aus der calcinirten Soda
bereiten konne. Man nimmt auf einenTkeil Salz ungefahr drei Tkeile Regen-
wasser und verfahrt im Ganzen wie oben. Die Mutterlauge kann ebenfalls

zu solcken Operationen verwendet werden, wo zuletzt eine Auswasckung statt-

findet, und die beiden fremden Natronsalze nickts sckaden konnen.

Das zeknfack gewasserte einfack kolilensaure Natron krystallisirt in gros-

sen durcksicktigen Krystallen. Es bat ein specif. Gewickt von 1,423. Es
sckmilzt bei gelinder Warme unter Aussckeidung eines Salzes mit 1 At. Kry-

stallwasser zu einer Fliissigkeit, welche mekr als 10 At. Wasser entkalt, und
die bei 26,8° R. (33,5° C.) wieder erstarrt. Bei zunehmender Warme sckmilzt

das Salz vollstandig im Krystallwasser, und indem sich beim Erkalten das

acktfack gewasserte Salz aussckeidet, erstarrt die iibrige Fliissigkeit nickt

mehr. Es lost sick in zwei Theilen kaltem, in viel weniger als einem Theile

keissem Wasser. Es verwittert stark an trockner Luft. Es bestekt aus 1 At.

Natron (31), 1 At. Kolilensaure (22) und 10 At. Wasser (90), hat also das

Atomgewicht 143. Es entkalt 62,94 Procent Wasser.

Die Pharmacopoe verlangt keine absolute Reinkeit, sondern nur eine prak-

tisch mogliche, und dies ist bei einem Salze, welches bei den meisten Arbei-

ten gar nickt in der Substanz bleibt, sondern nach eingetretener alkalischer

Wirkung wieder entfernt wird, vollkommen hinreichend.

Urn das koklensaure Natron auf schwefelsaure Salze oder Cklormetalle zu

priifen, muss es erst gelost und mit reiner Salpetersaure ubersattigt werden.

Barytsalze geben alsdann den bekannten weissen Niederscklag. Er darf bei

dem gereinigten Salze nickt stark sein, sondern nur hochstens als eine Trii-

bung sich zeigen.

Ebenso zeigt, nach vorhergegangener Uebersattigung mit Salpetersaure,

Silbersalpeter oder Quecksilberoxydulsalpeter durck einen weissen Niederscklag

den Gehalt an Chlormetallen an. Auch dieser darf nur sekr gering sein.

Schwefelnatrium wiirde durck eine sckwarze Farbung eines mit Bleiweiss

uberstrichenen Papieres erkannt werden.
Zu analytiscken Zwecken gebraucht man ein ganz reines Salz. Dieses

wird zweckmassig, nach Wackenroder
,
dargestellt, indem man eine Losung

von 1 Salz in 2 Wasser bei — 6,4° R. (— 8° C.) frieren und bei -f- 8°R. (10°C.)

aufthauen lasst. Das austliessende Wasser nimmt die sckwefelsauren Salze

und das Kocksalz mit.
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Natrum ccirbonicum siccum.

£rocfne§ fofylcnftutrcB Nation.

Natrum carbonicum depuratum siccum. Carbonas natricus

depuratus.

Man setze groblich zerriebene Krystalle des reinen kohlen-

ssauren Natrons an einem warmen und trocknen Orte der Luft

aus, bis sie ungefahr die Halfte ihres Gewichts verloren haben.

Das vollkommen trockne Pulver, worm sie zerfallen, wird durch-

.gesiebt.

Es werde in einem gut verschlossenen Gefasse an einem trocknen

Orte aufbewahrt.

Das Yerwittern des schon krystallisirten Salzes dauert zwar lange Zeit,

allein es giebt aucb das weisseste Pulver. Es ist eigenthiimlich
,
dass ganze

'Krystalle sckwer verwittern, verletzteund geritzte an diesen Stellen sehr leicht

verwittern. Aus. diesem Grunde ist aucb das grobliche Pulver vorgeschrieben

worden. Da diese ganze Operation sehr lange dauert, so scbiitze man das

"Sab gut gegen hineinfallenden Staub
,
von dem es nicht mebr befreit werden

kann. Will man es an einem warmen Orte zum Yerwittern aussetzen, so kiite

man sicb vor jedem Schmelzen des Salzes, indem sick dabei schwacher ge-

wasserte Salze bilden
,
welcbe gar nicbt mebr verwittern. Man ware alsdann

.genotbigt, die Austrocknung durcb Feuer zu unterstutzen, was ein ganz ande-

rres Praparat gabe.

Dieser ganze Artikel batte fuglicb wegbleiben konnen. Wegen der Un-
oestimmtbeit seines Gebaltes wird es Niemand anwenden, und zwar innerlicb

:gar nicht, weil dafiir das Bicarbonat vorbanden ist.

Natrum hydricum solutum. 9Jatronl)i;fcvatlbfung.

Liquor Natri hydrici. Liquor Natri caustici. Liquor Hydratis

natrici.

Nimm: Rohes krystallisirtes kohlensaures Natron,
vier Theile 4

Wasser, sechszehn Theile 16
Frisch gebrannten Kalk, einen Theil ... 1

Wasser, vier Theile 4

Lose das kohlensaure Natron in den sechszehn Theilen Was-
>er in einem blank gescheuerten

, eisernen Kessel auf, erhitze die
Libsung zum Kochen und setze nach und nach unter fortwahren-
lem fJmruhren ein Gemisch aus dem Kalk und den vier Theilen
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Wasser liinzu, und verfahre, wie bei der Kalihydrat-Losung vor-
geschrieben ist, ausgenommen, dass der Bodensatz mit zehn Thei-
len kochendem Wasser gemischt, und das Gemisch gut umgeriihrt
wird.

Die Natronhydrat-Losung muss klar
,

farblos oder nur wenig* gelb-

lich gefarbt
,
von Kohlensaure so viel als moglich frei sein und

darf nur wenig schwefelsaures Natron und Chlornatrium ent-

halten.

Ilir specifisches Gewicht betragt 1,330 bis 1,334
,
sie enthalt 24 Pro-

cent Natron.

Sie ist in gliisernen Flaschen
,
die mit Glasstopseln verseben sind,

vorsicktig aufzubewahren.

Ueber dieBereitungsart dieses Praparats sieke den Artikel Kali hydricum
solutum S. 387. Das ganze Verfakren wird genau in derselben Art wie dort aus-

gefiikrt, und die Erklarung ist auck dieselbe. Weil das koklensaure Natron
als leickt krystallisirbares Salz viel reiner als das kohlensaure Kali ist, so wird

auck das Aetznatron reiner und entkalt von salz- und sckwefelsauren Salzen

kaufig nur kleine Mengen, von Kieselerde aber niemals eine Spur.

Die Aetznatronfliissigkeit ist viel zu concentrirt, um rein sein zu konnen.
Ikre hauptsacklichste Anwendung ist zu Sapo medicatus.

Natrum nitricum. 0alj)cterfain:e6 Matron.

Natrum nitricum depuratum. Nitrum cubicum depuratum. Nitras

natricus dcpuratus.

Die Krysfcalle miissen farblos, durchsichtig und bis auf eine

Spur von Chlornatrium frei von fremden Bestandtheilen, beson-

ders von Jodnatrium und jodsaurem Natron sein.

Es ist in zwei Tkeilen kaltem und in weniger als gleicken Tkeilen

kockendem Wasser loslick.

Die Pkarmacopoe kat das roke salpetersaure Natron zweckmassig ausge-

lassen und das gereinigte als kauflicke Waare aufgenommen.
Das gereinigte salpetersaure Natron wird durck Krystallisation dargestellt.

Man kann es in grossen oder kleinen Krystallen kerstellen, die ersten durck

eine rukige, die zweiten durck eine gestorte Krystallisation. Da das salpeter-

saure Natron zum officinellen Gebraucke dock gepulvert werden muss
,
so ist

die Herstellung kleiner Krystalle vorzuzieken
,
indem es in dieser Form okne

Weiteres zur Receptur brauckbar ist. Zu diesem Zwecke lose man das rohe

salpetersaure Natron durck Kocken in moglickst wenig Regenwasser oder

destillirtem Wasser auf, filtrire durck gutes Filtrirpapier auf einem vorker

erwarmten Porcellantrickter rasck in eine Porcellansckale und riikre die

Fliissigkeit mit einem Glas- oder Porcellanspatel bis zum volligen Erkalten

um. Es entstehen kleine, feinkornige Krystalle von einer Mutterlauge befeuck-

tet, welcke die fremden Salze entkalt. Diese kann in derselben Art entfernt

werden, wie bei Kalisalpeter besckrieben ist. Man bringe das Krystallmehl

auf einen mit Baumwolle lose verstopften Trichter okne Filtrum und lasse
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vollkommen abrinnen. Dann driicke man die Masse fest, ebene sie oben und

bedecke sie mit einer runden Scheibe schlecht durchlassenden Filtrirpapiers

oder sogar Schreibpapier mit aufstehenden Randern, darauf giesse man etwas

destillirtes Wasser und lasse abrinnen. Dies wiederhole man noch einigemal.

Die kleinen Krystalle sind nun chemiseh rein. Sie werden auf Porcellan an

einem warmen Orte getrocknet.

Will man grossere Krystalle erzeugen, so lose man 1 Natronsalpeter in

1 l l
/4 destillirtem Wasser durcb Erwiirmen auf, filtrire und lasse langsam erkalten.

Die durch Abtropfeln gereinigten Krystalle trockne man vollstandig im Tro-

ckenofen.

Die Mutterlauge beider Methoden trockne man ein und bewahre sie zu

passendem Gebrauche auf. Bei Detonationen und Oxydationen durcb Gliihen

-schadet baufig das beigemiscbte Cblornatrium nicbts.

Yon einer Bereitung dieses Salzes aus Salpetersaure und koblensaurem

'Natron kann nicbt mebr die Rede sein. Der Natronsalpeter krystallisirt in

durcbsicbtigen
,
farblosen, wasserleeren

,
rbombiscben Wiirfeln. Er bestebt

aus 1 Atom Natron (31) und 1 At. Salpetersaure (54), bat also das Atomge-
wicht 85. Er ist zunachst auf einen Gebalt an Cblornatrium durcb Silber- oder

Quecksilberoxydulsalpeter zu priifen. Sie geben einen weissen, in freier Sal-

;

petersaure unloslicben Niederscblag. Schwefelsaure Salze werden in derselben

. Art durcb Barytsalze gefallt.

Ein Gebalt an Kalk giebt sicb bei einem Zusatze von kleesaurem Ammo-
:niak durch einen weissen, flitternden Niederschlag zu erkennen

,
und nach

dessen Entfernung durcb Filtriren kann man durcb Zusatz von phosphorsau-
rem Natron und Ammoniak die Gegenwart von Bittererde ermitteln. Es ent-

steht in diesem Falle ein grobkrystalbniscber Niederscblag.

Zweckmassig kann man das robe salpetersaure Natron durch eine trockne

Behandlung mit reiner Salpetersaure zum Reinigen vorbereiten
,
indem man

1 Pfd, des groblich zerstossenen Salzes mit 1
/.1 Unze starker Salpetersaure an-

:feucbtet und auf gelindem Feuer zur Trockne bringt. Es verfiiegt dabei das
'Chlor, der etwaige Gebalt an Jod, und die organiscben Stoffe werden zer-

•stort. Bei dem niederen Preise der Robwaare diirfte jedocb davon selten Ge-
brauch gemacbt werden.

Das robe salpetersaure Natron findet sicb in den regenleeren Kiistenge-

.genden Sudamerikas in grossen Lagern von der Natur aufgespeicbert. Eine
interessante Beschreibung des Yorkommens giebt Darwin in seiner vortreff-

lichen Beschreibung einer Weltumsegelung mit der Fregatte Beagle. Wir
theilen die betreffende Stelle bier mit.

„Am nacbsten Morgen segelte der Beagle nacb Iquique, in 20 Grad 12 Mi-
nuten sudlicber Breite an der Kiiste von Peru.

„Am 12. Juli 1835 ankerten wir im Hafen von Iquique. Die Stadt ent-
halt ungefabr 1000 Einwobner und stebt auf einer kleinen Sandebene am Fuss
einer grossen Felsenmauer von 2000 Fuss Hohe, die bier die Kiiste bildet.

Das Ganze ist durchaus ode. Einmal nur in mehreren Jahren fallt ein leich-
ter Regenscbauer, und desbalb sind die Scblucbten mit Scbutt angefullt, und
die Seiten der Berge mit Haufen von weissem Sand selbst 1000 Fuss bocb
bedeckt. Wahrend dieser Jahreszeit erstreckt sicb eine dicke Wolkenscbicbt
parallel mit dem Ocean und erhebt sich selten iiber die felsige Mauer an der
Kuste. Der Anblick des Ortes war sebr duster; der kleine Hafen mit seinen
wenigen Schiffen und der kleinen Gruppe von jammerlichen Hausern verlor
sicb fast in der iibrigen Landscbaft, mit der er in keinem Verbaltnisse war.

„Die Einwohner leben wie an Bord eines Schiffes; jedes Lebensbediirfniss
Mohr, Commentar. on
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kommt aus der Feme. Wasser wire! in Booten von Pisagua, ungefahr vierzig
Meden weiter nordlich, hergeholt, und fiir ein Fass von 18 Mass werden
0 Realen (4 Schillings G Pence = 1% Thaler) hezahlt. Fur eine Weinflasche
voll bezalilte ich 3 Pence = 2y2 Sgr. Ebenso wird IIolz zum Brennen und
naturlicher Weise jedes Lebensmittel eingefiihrt. An einem solchen Orte
kann man nur sehr wenige Thiere erhalten. Am folgenden Morgen niiethete
ich mit Schwierigkeit fiir vier Pfund Sterling zwei Maulthiere und einen Fiih-
rer, um mich nach den Salpeterwerken zu fiihren. Diese sind die einzige
Nahrungsquelle von Iquique. In einem Jahre wurde fiir hunderttausend Pfund
Sterling nach Frankreich und England ausgefiihrt. Das Salz wird eigentlich
mit Unrecht Salpeter genannt, denn es besteht nicht aus salpetersaurem Kali,
sondern Natron, und ist darum von weit geringerem Werth. Es wird haupt-
siichlick zur Fabrikation von Salpetersaure verwandt. Wegen seiner zerflies-

senden Eigenschaft ist es fiir Pulver unbrauchbar.

„Friiher waren zwei sehr reiche Silberbergwerke in der Nahe, aber jetzt

bringen sie wenig hervor.

„Am Morgen des 13. Juli brach ich nach den Salpeterwerken auf, die

vierzehn Lieues entfernt sind. Nachdem wir die steilen Kiistengebirge auf
einem sandigen Pfade im Zickzack erstiegen liatten, sahen wir bald die Minen
von Quantajaya und St. Rosa. Diese zwei kleinen Dorfer liegen dicht am
Eingang in die Bergwerke. War die Stadt Iquique ode, so gewabrten diese

auf Hiigeln gelegenen Dorfer einen noch viel unnatiirlicheren Anblick. Wir
erreicliten die Salpetervverke erst nach Sonnenuntergang, nachdem wir den
ganzen Tag iiber ein wellenformiges Land geritten waren, in jeder Hinsicht

eine vollstiindige Wiiste. Die Strasse war mit Knochen und getrockneten

Hauten von vielen Lastthieren uberstreut, die vor Erschopfung umgekommen
waren. Ausser dem Vultur aureus

,
dessen Speise Leichname sind, sah ich

weder Vogel, Saugethiere, Reptilien oder Insecten. Weiter im ganzen Lande sah

ich wahrend des ganzen Rittes von vierzehn Lieues nur ein Pflanzenproduct,

und dies war ein sehr kleines, gelbes Lichen, das auf den Knochen todter

Maulthiere wuchs. Dies war die erste wirkliche Wiiste, die ich gesehen hatte,

aber sie mackte keinen besonderen Eindruck auf mich; dies kam wakrschein-

lich daher, weil ich wahrend meiner Reise nach Valparaiso nordlich durch

Coimbo nach Copiapo mich allmalig an solche Landschaften gewoknt hatte.

Der Anblick des Landes war merkwiirdig, da es mit einer dicken Rinde von

Kochsalz und einem salzfiihrenden Sandstein bedeckt ist, der ganz eigentlich

den Namen Alluvium verdient. Das Salz ist weiss, sehr hart und compact.

Es kommt in abgerollten Knollen vor, die aus dem zusammengebackenen

Sand oder weichen Sandstein hervorstehen. Diese oberflachlicke Masse sah

aus wie ein Land nach einem Schneegestober
,
ehe die letzten schmutzigen

Steilen aufgethaut sind. Die Felsen, aus denen die Berge bestehen, sind salz-

haltig, und ich glaube, dass die sehr kleine Regenmenge, welche fallt, kin-

reicht, das Salz von hoheren Schichten herunter zu waschen, und dass es

nackher in Knollen und an einzelnen Steilen in dem sandigen Boden der

Thaler concretionirt. Was auck derUrsprung sein mag, so zeigt das Vorhan-

densein einer Rinde von einer loslicken Substanz iiber die ganze Oberflacke

des Landes, wie ausnehmend trocken das ganze Land wahrend einer langen

Periode gewesen sein muss.

„Ich schlief in dem Ilause des Eigenthiimers einer der Salpeterminen. Das

Land ist hier ebenso unfrucktbar, wie das naher an der Kiiste; aber Wasser

kann man sich durch Graben verschaffen; es ist indessen etwas bitter und

salzig. Der Brunnen an diesem Hause war iiber 100 Fuss tief. Da kaum je

Regen fallt, so ist es klar, dass das Wasser nicht von ihm herriikren kann,

;
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und es wfirde auch in diesem Fall© wie cine Salzlake sein; dcnn das ganze

benacbbarte Land ist von verschiedenen Salzsubstanzen durchdrungen. Wir

miissen deshalb schliessen, dass es aus einer entfernteren und feuebtercn Ge-

.gend durchsickert
,
wahrscbeinlich von den Bergen der bobereu Cordilleren.

In dieser Richtung giebt es einige Dorfer, wie Tarapaca, wo die Einwobner

etwas Land bewiissern und Heu hervorbringen konnen, mit dem die Maul-

thiere und Esel geffittert werden
,

die zum Tragen des Salpeters gebraucht

werden. Das salpetersaure Natron wird am Schiff fiir 14 Scbillinge (2 Thlr.

10 Sgr.) der Centner verkauft. Die Hauptausgabe ist der Transport an die

•Seekuste. Die Mine selbst besteht aus einer zwiscken zwei und drei Fuss

dicken Scbicht von dem barten und fast reinen Salz
,

das dicbt unter der

Oberflacbe liegt. Die Scbicbt folgt dem Rande eines grossen Beckens oder

Ebene, die offenbar einst ein See oder ein Binnenmeer gewesen sein muss:

die Hobe ist gegenwartig 3300 Fuss fiber dem Spiegel des stillen Oceans.

.Bei unserer Rfickkebr macbten wir einen Umweg fiber die Minen von Quan-

tajaya. Das Dorf bestebt bloss aus den Hausern der Bergleute, und der

;Stadt mangelt jedes Bedfirfniss; selbst Wasser muss dreissig Meilen weit mit

ILasttbieren berbeigeschafft werden.

„Gegenwartig (1S35) liefern die Minen wenig Ertrag
,
frfiher aber waren

•sie gewinnreicb. Eine bat eine Tiefe von 200 Lachter, und aus ihr wurden

;so reine Silbermassen herausbefordert, dass sie nur gescbmolzen zu werden

brauchten, um sie in Stangen zu baben. Wir erreicbten Iquique nacb Son-

nnenuntergang
;
icb ging an Bord und dann licbtete der Beagle die Anker ffir

ILima. Icb war sebr frob, diesen Platz geseben zu baben, da ich bore, dass

er ein gutes Bild von dem grosseren Tbeile der Kfiste von Peru giebt.“

Schon frfiher bat Mariano de. Rivero eine Nachricht von dem Yor-

kommen des Natronsalpeters gegeben (Scbweigger’s Journal 34, 450), aus

welcher die bisber in den Lehrbfichern mitgetbeilten Notizen berrfibren.

Mehrfache Analysen des Natronsalpeters sind wegen seiner Verwendung
zur cbemischen Tecbnik ausgeffibrt worden. Nacb denselben enthalt er zwi-

rschen 94 bis 99 Procent reines salpetersaures Natron, y2 bis 2 Procent Koch-
salz und etwas bygroskopiscbes Wasser. Zuweilen soli er Spuren von Jod-
natrium und schwefelsauren Salzen entbalten.

Eine Analyse von Hofstetter ergab in 100 Theilen:

Salpetersaures Natron 94,291

Chlornatrium 1,990

Scbwefelsaures Kali 0,239

Salpetersaures Kali 0,426

Salpetersaure Bittererde .... 0,858

Unlosliche Bestandtheile .... 0,203

Wasser 1,993

100
,
000 .

'

Den Gehalt an Jod kann man nicbt in dem roben Salpeter finden, son-
iem nur in einer concentrirten Mutterlauge. Man ffigt etwas salpetrigsaures
Kali, Chloroform oder Schwefelkohlenstoff und verdfinnte Schwefelsaure binzu
and schfittelt heftig. Nacb dem Absetzen zeigt das Chloroform oder der
Kchwefelkohlenstoff eine leicbt rosenrothe Farbe. Wenn sie zuweilen nicbt
3ogleich sicbtbar ist, so erscbcint sie nocb, wenn man die Probe wobl ver-
schlossen und im Dunkeln eine Zeit lang stehen liisst. Das in Freiheit ge-
fletzte Jod sammelt sich allmalig in dem Chloroform.

Der rohe Natronsalpeter wird vielfach zur Darstellung von Salpetersaure
and Kabsalpeter verwendet, und in der Pharmacie dient er zur Darstellung
des gereinigten.

30 *
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Natrum phosphoricum. $l)o&pI)orfflure§ Matron.

Soda phosphorata. Phosphas natricus own Aqua.

Die Krystalle sind farblos und frisch bex*eitet durchsichtig, I

und durfen spaterhin auf der Oberflache nur etwas verwittert I
sein; sie miissen frei von sell wefelsaurem Natron und anderen I

fremden Bestandtheilen sein und sicli in vier Theilen kaltem
f

oder zwei Theilen heissem Wasser losen.

Die neue Pharmacopoe hat das pliosphorsaure Natron unter die kauflichen I:

Praparate aufgenommen, wahrend die 6. Auflage es aus reiner Phosphorsaure *4

und kolilensaurem Natron bereiten liess. Auf diesem Wege konnte allerdings
J

leickt ein reines Praparat erhalten werden, allein in okonomischer Beziehung I

entsprach dieMethode nicht den Anforderungen der Praxis, welche nicht erst I-

die Phosphorsaure in Phosphor zu reduciren gedenkt, um dieselbe zu reinigen. | ;

Es kann bei der Bereitung im Grossen nur von der Knochenphosphorsaure,
|

deren Darstellung auf S. 51 beschrieben worden ist, die Rede sein.

Es sind dort die Ursachen erwahnt, aus welchen eine gewisse Menge
Gyps in der Phosphorsaure aufgelost sein kann. Die Knochenphosphorsaure
ist als ein Gemenge von reiner Phosphorsaure mit Gyps, phosphorsaurem
Kalk und freier Schwefelsaure zu betrachten. Sattigt man dieselbe mit koh- I

lensaurem Natron, so fiillt der Gyps und der phosphorsaure Kalk, welche ihre I-

Losungsmittel verloren haben, zu Boden. Es entsteht phosphorsaures und
schwefelsaures Natron in der Losung, welche durch Filtration von dem Nie-

derschlage getrennt werden. Diese Fliissigkeit wird verdampft und zur Kry-
stallisation gebracht. Das phosphorsaure Natron ist in viel grosserer Menge
als das schwefelsaure in der Losung vorhanden. Es wird deshalb die erste

Krystallisation vorzugsweise aus phosphorsaurem bestehen, indem das schwe-

felsaure in der Mutterlauge noch Wasser genug zur Losung findet. In den

spateren Krystallisationen ist auch schwefelsaures enthalten, da aber beide

Salze nicht isomorph sind, so krystallisiren sie nicht durcheinander
,
sondern

nebeneinander, und es gelingt vollstandig, durch Losen und wiederholte Kry-
|

stallisation dieselben zu trennen. Wenn auch hier eine gewisse Menge phos- si

phorsaures Natron in der Mutterlauge neben dem schwefelsauren stecken

bleibt, so ist doch die ganze Methode viel wohlfeiler, als jene mit reiner Phos-

phorsaure, und da das ganze Praparat in absoluter Reinheit erhalten werden

kann, so ist es auch nicht moglich
,
nachher zu linden, auf welchem Wege

das Salz bereitet worden ist. Es kann deshalb bei einer geiibten Hand nichts

gegen die Anwendung dieser Methode eingewendet werden, vorausgesetzt,

dass man ein gleich reines Praparat erziele.

Man hat sich Muhe gegeben, die unvermeidlich in der rohen Phosphor- 1

saure enthaltene Schwefelsaure durch chemische Operationen auszuscheiden, I

ist aber damit zu keinem befriedigenden Ziele gekommen. Eine Fallung mit

Barytsalzen ist sehr misslich, indem man eine andere Saure in die Losung

bringt, deren Natronsalz man ebenfalls durch Krystallisiren entfernen muss,

oder indem man leicht eineu Theil der Phosphorsaure mit der Baryterde aus-

scheidet. Wenn man die rohe Phosphorsaure mit kfeinen Mengen kohlen-

sauren Baryts versetzt, so entsteht unter Aufbrausen scliwefelsaurer Baryt
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und saurer phosphorsaurer Baryt. Man hat nun gar kein Zeichen, zu sehen,

|

ob man genug kohlensauren Baryt zugcsetzt hat, weil bei jedem neuen Zu-

satze Aufbrausen entsteht, und man eine Vermehrung des NiederschlagB nicht

wahrnehmen l?ann. Es mussten also hintereinander mehrere Reactionen mit

abtiltrirter Flussigkeit gemacht werden, ob im Filtrate Baryt durch schwefel-

saure Salze nachgewiesen werden konnte. Dasselbe findet beim Gebrauche

von Schwefelbaryum Statt. Dieser Korper ist auch leichter, als kohlensaurer

Baryt darzustellen. Es entwickelt sich Schwefelwasserstoff und nach dessen

Verdunstung kanu man mit kohlensaurem Natron fallen. Nimmt man bier

nicht ganz reines kohlensaures Natron, so verliert man denZweck der ganzen

Arbeit. Urn alle diese minutiosen und in ungeiibten Handen sehr unsicheren

Operationen zu umgehen, ist es zweckmassiger, gewohnliches kohlensaures

’ Natron zur Sattigung zu nehmen, durch Krystallisation zu reinigen, und einen

kleinen Yerlust von Salz in der Mutterlauge nicht zu achten. Ich will nur

-noch erwiihnen, dass sich fertiges mit Glaubersalz verunreinigtes phosphor-

saures Natron nicht durch Digestion mit phosphorsaurem oder kohlensaurem

1 Baryt reinigen lasst. Es findet hier keine Zersetzung Statt.

Yon neueren Methoden, dieses Salz zu bereiten, ware die S. 52 beschrie-

bene des Dr. Neustadtl in Prag zu erwahnen, bei welcher Glaubersalz statt

kohlensauren Natrons zur Anwendung kommt. Im Ganzen diirfte sie jedoch

kaum Yorzuge vor der oben beschriebenen haben.

Katrum sulphuricum. 0d)iBcfe(faure6 Matron.

. Natrum sulphuricum depuratum. Sal mirabile Glauberi depuratum.

Sidphas natricus cum Aqua depuratus.

Die Krystalle miissen farblos und durclisichtig sein, an der

Luft verwittern, so viel als ruoglich von Chlornatrium und ganz-

ilich frei von anderen fremden Bestandtheilen sein.

Es ist in drei Theilen kaltem Wasser
,
bei 33° C. in einem drittel

und bei 100° C. in zwei fiinftel Theilen Wasser loslich.

Das kiinstlich erzeugte Glaubersalz wird in den Schwefelsaurefabriken

durch Zersetzung von Kochsalz mit 1 At. Schwefelsaure im Grossen darge-
- stellt.

Als Schwefelsaure wird die sogenannte Kammersaure angewandt, wie sie

aus den Bleikammern unmittelbar gewonnen wird. Beide werden erst in einer

flachen, dickwandigen Bleipfanne so lange erhitzt, bis das meiste Wasser und
die grosste Menge Salzsaure entwichen sind; dann wird die fast trocken ge-
wordene Masse in einen anderen Theil des Ofens hinubergeworfen, in welchem
sie bis zur staubigen Trockne erhitzt wird. Dieses Product wird in der
chemischen Technik glattweg das Sulfat genannt, und stellt ein fast wasser-
leere3 Glaubersalz dar, welches nur Spuren freier Schwefelsaure, etwas Koch-
salz, Eisenoxyd und Thonerde enthalt. Es dient unmittelbar zur Bereitung
der rohen Soda und des Glases. Bei der Darstellung von Glaubersalz wird
es in Wasser gelost, die freie Saure mit kohlensaurem Natron abgestumpft,
und nach dern Coliren die IGiissigkeit dem Krystallisiren ausgesetzt. Es kommt

1 4 auch ein rohes, bereits krystallisirtes Glaubersalz im Handel vor, aus welchem
I
durch einmalige Umkrystallisirung das reine gewonnen wird.
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Man lose robes Glaubersalz durch Erhitzen in dem gleichen Gewichte
Wasser auf, giesse durcb ein vorher bcfeuchtetes Colatorium und lasse die
Fliissigkeit langsam erkalten und bei einer sehr niedrigen Teinperatur kry-
stallisiren. JDie Krystalle werden dadurcb um so grosser und schoner. Die
Krystalle werden auf einem Trichter abtropfeln gelassen, an der Luft etwas
getrocknet und im Keller in einem bedeckten steinernen Topfe aufbewahrt.
Die Mutterlauge wird eingedampft, so lange sie noch farblose Krystalle giebt,

die letzte Mutterlauge zur Trockne verdampft und zu passenden Zwecken
bezeichnet zuriickgestellt. Das Glaubersalz bat ganz eigentbiimlicbe Losungs-
verhaltnisse

,
welcbe denjenigen, der sie niclit beachtet, ganz verwirren kon-

nen. Man glaubt, die Losungen waren nicbt gesattigt genug, da sie bei sehr

bedeutender Abkiihlung nocb immer keine Krystalle absetzen. Dieses findet

erst in sebr tiefen Temperaturen Statt, indem Wasser von einer niedrigeren

Temperatur als die des menscblicben Blutes, namlich von 26,4° R. (33° C.) die

grdsste Menge Salz auflosen kann. Bei 0° R. erfordert 1 Theil Glaubersalz

8,22 Theile Wasser zur Losung; bei 14,4° R. (18° C.) 2,08 Theile; bei 20° R.

(25° C.) 1 Tbeil; bei 25,6° R. (32° C-) sogar nur 0,37 Theile, und endlich bei »

26,4° R. (33° C.) nur 0,31 Theile, welches die kleinste Menge Wasser ist. Yon
hier an nimmt mit steigender Temperatur die Losungsfahigkeit. wieder lang- ,

sam ab, und schon bei 40,3° R. (50,4 C.) sind schon wieder 0,38 Theile Was-
ser nothig. Im starksten Falle erfordert das Salz weniger als y3 seines Ge-

wichtes an Wasser zur Losung. Man darf jedoch nicht so concentrirte Losun-

gen darstellen, indem diese beim Erkalten plotzlich zu einer nadlich krystal-

linischen Masse gestehen, in welcher sich ein Salz mit einem anderen Wasser-

gehalt ausgeschieden hat. Die schonsten Krystalle werden aus den verdiinn-

testen Losungen bei mogliclist niedrigen Temperaturen erhalten. Erhitzt

man die bei 26,4° R. (33° C.) gesattigte Losung bis zur Siedhitze des Wassers,

so setzt sie Krystalle von wasserleerem Salze ab. Aus dem ohne Wasserzusatz

durch blosses Erwarmen geschmolzenen Salze setzt sich bei 9,6° R. (12° C.)

ein Salz mit 8 Atomen ab.

Man sorge daher, diese Arbeit in der kalten Jahreszeit vorzunehmen.

Wahrend eines heissen Sommers krystallisiren die Fliissigkeiten entweder gar

nicht, oder nur sehr sparsam.

Das gereinigte krystallisirte Glaubersalz erscheint in grossen, durchsich-

tigen Krystallen von 1,35 specif. Gewicht. Sie verwittern leicht an der Lufy

besonders an verletzten Stellen. Sie kommen bei gelmder Warme dem gros-

seren Theil nach in Fluss, indem dieser dem anderen Theil, der sich wasser-

frei ausscheidet, Wasser entzieht und eine Losung bildet. Das Salz besteht

aus 1 At. Natron (31), 1 At. Schwefelsaure (40) und 10 At. Wasser (90) hat

also das Atomgewicht 161. Es enthalt 55,83 Procent Krystallwasser.

Es ist wesentlich, auf einen Gehalt an Kochsalz durch Silbersalpeter zu

prufen, wozu die Fliissigkeit etwas verdiinnt angewendet werden muss. Fur

den medicinischen Gebrauch verschlagt ein kleiner Gehalt an Kochsalz bei

einem Salze nichts, welches unzenweise genommen wird.
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Natrum sulphuricu?n sicc-um.

£tocfitc8 frfjwcfclfauve§ Matron.

Natrum sulphuricum dcpuratum siccum. Sulphas natricus

depuratus.

Man seize groblich zerriebene Krystalle des schwefelsauren

'Natrons an einem warmen und trocknen Orte der Luft aus, bis

-sie ungefalir die Hiilfte ihres Gewichts verloren baben. Das voll-

koramen trockne Pulver, worm sie zerfallen, wird durcbgesiebt.

Es werde in einem gut verschlossenen Gefasse an einem trocknen

Orte aufbewahrt.

Man darf das zum Yerwittern bestimmte Salz nicht so warm stellen, dass

es schmilzt, indem sich alsdann, wie beim kohlensauren Natron, ein Salz mit

einem anderen Wassergehalt ausscheidet, welches keine Neigung zum Ver-

wittern mebr besitzt und in einer gar nicht mehr zum Trocknen sich eignen-

len Salzlake liegt. Weil das Salz sehr lange liegt, muss es gut gegen Staub

.geschutzt sein. Am besten bringt man es in einen nachher zu verklebenden

:Papiersack aus starkem, ungeleimtem Papiere. Den Strahlen einer warmen
'Boramersonne darf man es anfangs nicht aussetzen, indem es darin zum
'Schmelzen kommt.

Das Salz verliert im Vacuum iiber Schwefelsaure 9 Atome Wasser, zieht

aber an feuchter Luft einen grossen Theil desselben wieder an. Das durch
Verwittern erhaltene Salz ist nicht wasserleer. Sein Gebrauch ist sehr ein-

jgeschrankt, etwa wenn kohlensaures Natron zu Pulver gemischt werden soil.

'Das ist aber sehr leicht fur den Arzt zu vermeiden.

Im Uebrigen vergleiche den vorigen Artikel.

Olea aetherea. 2(etl)erifd)e £)e(e.

Die fliichtigen Oele werden, wenn nicht eine andere Methode
vorgeschrieben ist, vermittelst Wasserdampf aus den Substanzen,
worin sie enthalten sind, dargestellt. Die Dampfe werden aus
einem Dampfkessel entwickelt und in ein cylindrisches Gefass
durch eine vom Boden desselben etwa zwei Zoll entfernte Oeff-

nung geleitet. Mehrere Zoll iiber dem Boden liegt ein Sieb, wel-
ches man mit einem leinenen Tuch bedeckt, und worauf man die

'Substanzen, und zwar trocken und zerkleinert, schiittet. Die
Dampfe, welche durch die Substanzen hindurch gedrungen sind,

werden in einen Kiihlapparat geleitet und darin vollstandig ver-
dichtet. Unmittelbar iiber dem Boden des cylindrischen Geftisses

ist ein Hahn angebracht, durch welchen das condensirte Wasser
von Zeit zu Zeit abgelassen wird, so dass die Dampfe stets so-
gleich frei durch das Sieb einstromen konnen.

Das erhaltene Oel wird vom Wasser getrennt und filtrirt.

Sammtliche fliichtigen Oele miissen vom Lichte entfernt in kleinen,
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gut verschlossenen Flasclichen aufbewahrt, und der Luftzutritt-
von ihnen sorgfaltig abgehalten werden.

Sie miissen klar eein und den Geruch derjenigen Stoffe vollkommen
besitzen, aus denen sie bereitet sind.

Die atherischen oder fliiclitigen Oele sind Kohlenwasserstoffverbindungen
mit und ohne Sauerstoffgehalt, welche theils fertig gebildet in der Natur vor-
kommen, theils auch durchKunst gebildet werden. Man erhalt bei der trock-
nen Destination vieler organisclier Stoffe fliichtige Oele, andere entstehen
bei der Galirung, oder bei der Einwirkung von Schwef'elsiiure und Phosphor-
saure auf organisohe Stoffe, andere entstehen durch Wechselwirkung ver-
schiedener Stoffe, die in der Pflanze getrennt durch Zellen neben einander
liegen, durch Zerstossen und Wasserzusatz aber in Thatigkeit kommen (01.

Amygdal. aetherum, 01. Sinapis). Bei weitem die meisten und gerade die in

der Pharmacie gebrauchlichen sind fertig gebildet in den Pflanzen vorhanden,
und werden durch Destination, einige (de Cedro) durch Auspressen rein dar-

gestellt.

Die atherischen Oele der Pflanzen entstehen durch Zersetzung von Koh-
lensaure und Wasser in der Pflanze selbst; sie enthalten sammtlich weniger
Sauerstoff, als zur Oxydation des Wasserstoffs zu Wasser geniigte; einige ent-

halten keinen Sauerstoff (Terpentinol, Citronenol). Im Ganzen ist ihre Zu-
sammensetzung nicht so gleichartig, wie die der fetten Oele, und sie zeigen

auch keine so allgemein geltende Reaction, wie diese in dem Yerseifungs-

process haben. Sie sind raeistens Gemenge verschiedener Yerbindungen,
welche sich in Siedepunkt, Erstarrungspunkt und specifischem Gewichte von
einander unterscheiden

,
und entweder durch fractionirte Destination oder

durch Erkaltung von einander getrennt werden konnen.

Setzt man fliichtige Oele der Kalte aus, so erstarrt haufig ein Theil, wah-
rend der andere flussig bleibt. Durch Pressen zwischen Loschpapier kann
man den festen von dem fliissigen befreien und diesen letztern aus dem Pa-

pier durch Destination mit Wasser wieder gewinnen. Die starre Yerbindung

hat man Stearopten, die fliissige Elaeopten genannt. Einige nennen die feste

Yerbindung auch Campher, welcher Name speciell das feste atherische Oel

des Campherbaumes bezeichnet. Die Fliichtigkeit hangt in der Regel mit

einem grosseren Gehalt an Wasserstoff, der stari’e Zustand mit einem grosse-

ren Gehalte an Sauerstoff zusammen. Die meisten atherischen Oele erleiden

durch Zutritt von Luft und Licht eine Veranderung; der Wasserstoff oxydirt

sich zuerst, und das diinnfliissige Oel geht durch alle Grade der Dickfhissig-

keit und Zahigkeit in den starren Zustand iiber, wodurch es ganzlich in sei-

ner Wesenkeit zerstort ist. Yerdorbene Oele enthalten einen bereits harz-

artigen Korper in dem noch nicht zersetzten Oele gelost. Durch Destination

mit Wasser kann das noch nicht verdorbene Oel von dem Harze getrennt

werden.

Die Darstellung der meisten fliiclitigen Oele beruht auf ihrer Fliichtigkeit

und geschieht durch Destination. Man iibergiesst namlich die zerkleinerte

und gewohnlich trockne Substanz in einem Destillationsapparate mit Wasser

und bringt dieses zura Sieden. Das fliichtige Oel hat in alien Fallen, die in

der Pharmacie vorkommen, einen hoheren Siedepunkt als das Wasser, und

wiirde also allein im Wasserbade nicht zum Kochen kommen. Dagegen lost

Bich das fliichtige Oel in dem einfachen Wasserdampfe gerade so auf, wie

etwa fliissiges Wasser in trockner Luft. Der Wasserdampf verhiilt sich zum

fliiclitigen Oel,,wie ein permanentes Gas zu irgend einer Fliissigkeit.
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Nach dem G ay-Lussac’schen Gesetzo verhalten sich die Volume der

Dampfe, wie die in Millimetern ausgedruokten Quecksilberhohen, welchen die

Dampfe bei einer bestimmten Temperatur das Gleichgewicht halten.

Kocht nun z. B. das Terpentinol bei 155° C., und haben die Dampfe

der Flfissigkeiten bei gleicher Entfernung von ihrem Siedepunkte gleiehe

Spannung, was aus zaklreicken \ersuchen hervorgeht, so hat dei’ Terpentinol-

dampf bei 100° C., also 55° C. unter seinem Siedepunkte dieselbe Spannung,

wie Wasserdampf bei 45° C., ebenfalls 55° C. unter seinem Siedepunkte.

Die Spannung der Wasserdampfe bei 45° C. betragt aber 08,75 Millimeter

(s. Pouillet-Miiller 4. Aufl. II, S. 490).

Da nun beide Dampfe zusammen einer Atmosphare oder 760 Millimeter

gleich sind, so haben in dem gesiittigten Gemenge von Wasserdampf und

Terpentinoldampf letzterer eine Spannung von 68,75 Millimeter, und die Was-

serdampfe eine Spannung von 760 weniger 68,75 Millimeter = 691,25 Milli-

meter. Es gehen also immer 68,75 Volum Terpentinoldampf mit 691,25 Volum

Wasserdampf fiber. Nimmt man noch dazu das specifische Gewicht des Terpen-

tinoldampfes = 5,01 (die Luft als Einheit) und des Wasserdampfes = 0,620,

so gehen an Gewichten 68,75 X 5,01 = 344,44 Theile Terpentinol auf 691,25

X 0,620 = 428,57 Theile Wasser iiber. Dieses Verhaltniss findet so lange

Statt, als alle Bedingungen vorhanden sind, einen mit atherischem Oele ge-

sattigten Wasserdampf hervorzubringen. Sobald das nicht mehr stattfindet,

also gegen Ende der Destination, geht viel mehr Wasser im Verhaltniss zum
Oele iiber. Eine solche Sattigung findet aber iiberhaupt nur dann Statt,

wenn ein atherisches Oel rectificirt wird, und eine liohe Schicht Oel auf dem
mit destillirenden Wasser schwimmt. Bei der gewohnlichen Destination durch

Kochen oder mit Dampf gehen ungleich grossere Mengen Wasser mit fiber.

Im pharmaceutischen Laboratorium konnen nur wenige atherische Oele

mit Vortheil dargestellt werden
,

weil die vorhandenen Destillirgerathe

meistens zu klein sind. Eine Blase, welche gross genug ist, um destillirte

Wasser darzustellen
,

reicht in den wenigsten Fallen hin, atherische Oele zu

bereiten, weil das oftere Ffillen und Ausleeren der Blase zu viel Zeit und
Miihe kostet, und die dfinnen Nachlaufe zu haufig werden. Es werden des-

' halb auch die meisten atherischen Oele fabrikmassig an den mit gfinstigen

: Bedingungen versehenen Orten im Grossen dargestellt und durch den Dro-
.guenhandel vertrieben.

Diese gfinstigen Bedingungen sind wohlfeile und leichte Beschaffung des

i Rohmaterials und des Brennmaterials. Die Pflanzenstotfe werden in einem
hohen, holzernen Fasse auf einen Siebboden geschichtet, und ein Dampfstrahl
aus einem Dampfkessel zwischen die zwei Boden eingeleitet. Das abffihrende

Dampfrohr bleibt dauernd mit der Kfihlvorrichtung verbunden, wahrend der
i Deckel allein mit Leichtigkeit auf- und abgenommen werden kann. Diese
. Fasser sind leichter zu ffillen und auszuleeren, als die mit engern Oefinungen
versehenen Destillirblasen

,
vermeiden jede Gefahr des Anbrennens und sind

ausserdem sehr wohlfeil in der Herstellung.

Bei Besitz des gewohnlichen Dampfapparates kommen die Stoffe in die
Blase aul das Sieb zu liegen, und die Dampfe werden aus dem ausseren
Kessel mittelst einer Zinnrohre unter die Substanzen geffihrt. Die Arbeit ist

leicht auszuffihren und bedarf keiner niiheren Erlauterung. Die Phaimacopoe
bezeichnet diejenigen Oele, welche jeder Apotheker selbst bereiten soil, mit
der naheren Bestirnmung paretur

,
und diejenigen Oele, wobei diese Angabe

fehlt, konnen aus dem Handel bezogen werden.
Zu den selbst zu bereitenden gehort 01. Absinlhii, Anisi

,
Balsam Co-

puivae, Calami, Carvi, Caryophyllorum
,
Cubebarum

,
Focniculi

,
Junipcri,
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Menthae crispae et piperitae
,
Sabinae, Valerianae

,
und zu den kauflichen

gehort 01. Cajeputi, Cinnamomi
, Florum Aurantii, Lavandulae, Macidis,

JRosarum, llosmarini, Sinapis, Tanaceti, Terebinthinae, Thymi.
Was die erste Reihe, die selbst zu bereitenden, betrifft, so diirften wohl

viele daraus trotz der Vorscbrift unter den kauflichen gesucht werden. Man
kann wohl Anisol, Fenchelol, Kiimmelol und noch einige darstellen, dagegen
Pfefferminzol sich selbst zu bereiten ist in den wenigsten Fallen zulassig,

indem es die Cultur der Pfefferminze voraussetzt. Aus getrocknetem
,
im

Ilandel vorkommenden Kraute, welches schon durch die Sortirung und Ent-
fernung der Stiele zu theuer ist, bekommt man bei der Bereitung desWassers
niemals einen Tropfen Oel, und es setzt die Bereitung des Pfefferminzoles sehr

grosse Apparate, frisches Kraut in Menge mit den Stielen und oftere Coho-
bation des Wassers voraus. Die Pharmacopoe sagt nicht, ob die Kriiuter zu
01. Menthae crispae und piperitae frisch oder trocken sein sollen, und da
die Folia Menthae crispae und piperitae auf S. 85 und 86 des lateinischen

Textes offenbar als trocken genommen werden miissen, so gilt dies allerdings

auch bier fur die Bereitung des Oeles. Es diirfte deshalb trotz der Vorschrift

bei diesen und noch anderen Oelen bei dem friiheren Verhaltniss des Bezie-

hens aus dem Handel verbleiben. Da es nun auch keine Mittel giebt zu un-

tersuchen, ob ein vorhandenes Oel selbst bereitet oder bezogen ist, so ware
es wohl im Allgemeinen richtiger gewesen, wenn man bei diesen Oelen den
Ankauf gestattet hatte, der ja doch stattfindet. Die Priifung der athebischen

Oele auf ihre Echtheit und Giite lauft im Allgemeinen auf das Zeugniss der

Sinne hinaus, indem man nach Farbe, Diinnfliissigkeit, Reinheit des Geruclis

sein Urtheil bildet. Alle chemischen Reactionen sind praktisch unausfuhrbar

und auch unsicher. So hat man die Wii'kung von Jod auf die atherischen

Oele zur Hiilfe genommen, indem es mit gewissen Oelen sich erhitzt, verpufft,

mit andern aber nicht. Allein diese Erscheinungen hangen wesentlich von der

Menge der anzuwendenden Stoffe, von der Temperatur des Morsers und ahn-

lichen Yerhaltnissen ab. Zudem eignet sich diese Priifung wegen des Prei-

ses der atherischen Oele und des Jods, wegen des unertraglichen Rauches,

wegen der Gleichheit der Erscheinung bei vielen Oelen gar nicht zur Ausfiih-

rung, und es bleibt deshalb bei der blossen Beurtheilung der Eigenschaften

durch das Auge, den Geruch und den Geschmack.

Chlorgas wird von den fliichtigen Oelen absorbirt und verursacht bald

die Bildung von Salzsaure und einem Harz. Aehnlich wirkt Brom, Stickoxy-

dul und Stickoxydgas.

Die fliichtigen Oele sind in geringem Grade in Wasser loslich, welches

davon Geruch und Geschmack annimmt. Solche Losungen sind die destillir-

ten Wasser. Yiele sind durch suspendirte Oeltropfen triibe und bleiben un-

gemein lange in diesem Zustande. Es giebt aber

auch ganz klare Losungen, welche den Geruch und

Geschmack der Oele zeigen. Durch Sattigung des

Wassers mit Salzen wird das meiste Oel ausgeschie-

den und kann mechanisch getrennt werden.

Die leichteren atherischen Oele, welche auf Was-

ser schwimmen, sammelt man in der Florentiner

Flasclie (Fig. 61), indem man das Destillat oben ein-

fliessen liisst. Das mit destillirte Wasser lauft durch

die seitliche Schwanenhalsrohre in ein Gefiiss ab.

Aus dieser Flasche zieht man das Oel mittelst eines

Baumwollendochtes in das Standgefass iiber, wie es in

der Figur dargestellt ist. Der Docht muss vollkommen

Fig. Gl.

I'lorontinor Flascho.
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trocken sein und darf nur die obere Flkche des Oeles in derFlasche beruhren.

Mit einer Spritzfiasclie eidioht man das Niveau des Oeles, indem das ein-

gespritzte Wasser untersinkt und das Oel in die Ilolie hebt. Das Ausflussrohr

wird dann mittelst eines Korkes geschlossen. Zuletzt streicht man den Docht
zwischen den Fingern nach dem Oelglaschen hin ab.

Eine andere sebr bequeme Form der Florentiner Flasclie ist in Fig. 62

abgebildet, und sie ist besonders bei kleinen Mengen Oel anwendbar. Das
Destillat liiuft in den Tricbter und das Oel sammelt sicb in der pipetten-

artigen Rohre. Nacb der Destination bebt man den Tricbter ab und ver-

scbliesst die Rohre mit dem Finger wie eine Pipette oder einen Stecbbeber.

Lasst man nun sorgfaltig Luft eintreten, so fliesst zuerst das Wasser ab,

dann kommt die Scbeidelinie zwischen Oel und Wasser in die feme Spitze,

und wenn bier der letzte Tropfen Wasser ausgeflossen ist, wechselt man das

Gefass, indem man das reine und trockne Standgefass unterbalt.

Grossere Mengen Oel werden durcb den Scbeidetricbter abgeschieden,
wie er iD zwei Formen in Fig. 63 und Fig. 64 abgebildet ist.

Scheiderohre.

.

Die Aufbewabrung der atheriscben Oele muss fiir alle gleiobmassig sorg-
rfelGg sein, und es muss grundsatzlicb Licbt und Luft abgebalten werden.
:Das Licbt bait man leicbt durch undurchsicbtige Gefasse und Scbranke ab
die Luft aber nur durcb den festen Verscbluss. Die Oele in undurcbsicbtigen
Flaschen aufzubewabren

,
ist nicbt rathlicb, weil man nun ihre Farbe nicbt

mehr erkennen kann; es ist desbalb besser, sie in weissem Glase zu halten,
dieses aber in undurchsicbtigen Kapseln von Blecb unterzubringen. Der Ver-
schluss muss durcb sebr gut eingescbliffene Glasstopfen bewirkt werden, und
lch verweise dieserhalb auf die Pbarm. Tecbnik 2. Aufl. S 363

Wenn man auch nicht die Aecbtbeit und Gute eines atheriscben Oeles
durch leichte chemische Operationen feststellen kann, so lassen sicb docli
eimge nicht haufig vorkommende absicbtlicbe und in gewinnsiiclitiger Ab-
sicht gemachte Verfalscbungen nachweisen.

Ein Zusatz von fetten Oelen giebt sicb durch einen dauernden Fettfieck
’ anl FaPier zu erkennen. Wenn man das iitkerische Oel durcb Destination
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mit Wasser absckeidet, so bleibt das fette Oel iibrig, welches man durch
seine Verseifbarkeit mit atzenden Alkalien erkennen kann.

llarze bleiben beim Verfliichtigen des fliichtigen Oeles auf einem Uhrglase
zuriick. Vielfach konnten bier die durch Oxydation entstandenen Harze ver-
wechselt werden. Im einen und anderen Falle ist das Oel schlecht.

Weingeistgehalt geht bei der Destination zuerst ilber und kann im bestil-
lat am sichersten durch Kocken mit Schwef'elsaure und Essigsaure erkannt
werden, wenn sich der mit nicbts zu verwechselnde Geruch von Essigather
zeigt. Die mit Weingeist versetzten Oele werden durch Schutteln mit Wasser
triibe, und geschielit dies in einer getheilten Rohre, wie sie oben S. 89 abge-
bildet ist, so kann man aus der Volumverminderung des Oeles auf die Menge
des Weingeistes schliessen.

Reine atkerische Oele vermischen sich mit einem gleichen Yolum Baumol
zu einer klaren Flilssigkeit, weingeisthaltiges aber triibt sich unter Ausschei-
dung von Weingeist.

Theure Oele werden haufig mit wohlfeileren
,
namentlich mit Terpentinol

versetzt. Eine solche Yerfalschung giebt sich durch den Geruch zu erkennen,

besonders beim Reiben in der Hand, beim Anziinden und Ausblasen der
Flamme, beim Schwingen eines mit Oel befeuchteten Tuches in der Luft.

Ausserdem entdeckt man das Terpentinol beim Schutteln mit dem drei- bis

vierfachen Volum an Weingeist von 0,84 specif. Gewicht, worin Terpentinol

grosstentheils ungelost bleibt.

Im Allgemeinen sind die fliichtigen Oele sehr schwierig dauernd in rich-

tiger Verfassung zu erhalten und erfordern die unausgesetzte Aufmerksamkeit
des Apothekers.

Oleum Absinthii. SEcnnutliol.

Aus dem frisck gesammelten Wermuthkraut wird nach der

angefuhrten Methode das Oel gewonnen. Die Farbe desselben

muss braunlich-griin sein.

Die Destination des Wermuthols kann nach der Vorschrift der Pharma-

copoe nur im Beindorf’schen Apparate geschehen, da nicht anzunehmen ist,

dass ein Apotheker zwei verschiedene Dampfdestillationsapparate besitze. Bei

dem kleinen Inhalt der Blasen ist die Destination grosserer Mengen von athe-

rischen Oelen eine sehr miiksame Arbeit. Viele Apotheken besitzen neben

dem Dampfapparat nock eine altere, gemeine kupferne DestiUirblase. Bei

manchen Substanzen giebt die Destination aus dem kochenden Wasser selbst

mehr Product und in kurzerer Zeit als die Dampfdestillation. Wermuthkraut,

als eine trockne, leicht durchdringliche Substanz, lasst sich gut im Dampf-

apparate behandeln.

Der Wasserdampf durclidringt das Wermuthkraut, welches das atherisclie

Oel enthalt. Durch die Beriihrung mit dem Wasserdampfe wird es verfluch-

tigt, indem es sich in dem Dampfe, wie in einer permanenten Gasart von der-

selben Temperatur durch Verdunstung auflost. Der Siedepunkt des atkeriscben

Oeles liegt weit holier als der des Wassers; allein da es iiberhaupt ein fluch-

tiger Korper ist, wie es sein Geruch beweist, so muss es auch bei der weit

hoheren Temperatur des Dampfes in hoherem Maasse fliicktig sein. Wiihrend

das Wasser kocht und den Druck der Atmosphiire zu iiberwinden im Stande

ist, ist das atherische Oel bei der Temperatur des Wasserdampfes nur m
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Verdunstung begriffen, d. h. es verdampft auf der Oberflache, insofern der

Pvuck der Atmosphare bereits uberwunden ist, und lost sich im Wasserdampfe

wie in einem leeren Raum auf. Durcli die Abkiihlung wird nun das Wasser

sowobl als das Oel wieder verdichtet, und beide als Fliissigkeit erhalten.

Das Wasser lost nur eine kleine MeDg'e von dem Wermuthol auf, und erhalt

dadurch den Geruch desselben. Die nicht geloste Meng'e des Oels scbwimmt

wegen des geringeren specifisclien Gewiclits auf dem Wasser, von welchem

sie mechanisch getrennt wird. Das Wasser wird wegen seines Gehaltes an

gelostem Oele wieder in die Blase zuriickgegeben.

Das Wermuthol ist friscli destillirt griin. Mit der Zeit wird es gelb und

braun. Es muss sehr gegen den Zutritt von Luft und Licbt geschutzt wer-

den. Die Pfropfen der Glaser bei alien atherischen Oelen miissen sehr pas-

send eingeschliffen sein- Die Art der Einbringung dieser Glaser in eng an-

schliessende Blechbiichsen ist in meiner pharmaceutischen Teclinik 1. Aufl.

S. 11 (2. Aufl. S. 15) beschrieben. Das specif. Gewicht ist 0,9725.

Oleum Amygdalarum. SDlnnbeldl.

Man bereite es aus groblich gepulverten, bitteren oder siissen

Mandeln
,

die in einen Sack gefiillt und mittelst einer Presse,

obne die Platten zu erhitzen, ausgepi’esst werden. Dies Yei’fah-

ren wiederbole man mit dem gepulverten Kucben. Nachdem das
1 Oel einige Zeit gestanden bat, muss es filtrirt wei'den.

Es soil klar, gelb gefarbt, ohne Geruch und nicht ranzig sein und
darf in der Kalte nicht dick werden.

Es werde in einem gut verschlossenen Gefasse aufbewahrt.

Das Pressen des Mandelols ist eine in jeder guten Apotheke selbst auszu-

:fuhrende Arbeit, indem das Mandelol ein mildes, vortrefflich wirkendes Arz-

meimittel ist, welches nur in ausserster Giite das leistet, was derArzt von ihm
verlangt. Ranziges Mandelol kann denselben Zustand hervorbringen, den man
:mit reinem zu bekampfen strebt. Bei der Auswahl der siissen Mandeln hat

:man darauf zu sehen, dass sie nicht viele Bruchstiicke enthaltefn, indem das
1 Oel nur in der unverletzten Mandel gegen die Einwirkung des atmospha-
-rischen Sauerstoffs geschutzt ist. Letztjahrige Mandeln sind vorzuziehen,

•welche im Sommer, wo das Auspressen stattfindet, ungefahr ein Jahr alt sind.

.Diese werden zunachst mechanisch gereinigt, indem man sie auf einem fei-

inen Siebe aus Eisendraht langere Zeit unsanft hin- und herschuttelt. Es
stossen sich dadurch die Schiippchen ab, welche auf den Mandeln sitzen, und
selbst die Epidermis, welche kein Oel enthalt, wird abgenutzt. Die gereinig-
ten Mandeln werden groblich gestossen, durch ein Sieb geschlagen und bald
darauf ausgepresst. Es ist darauf zu achten

,
dass man die gestossenen Man-

deln niemals langere Zeit stehen lasst, weil nun das Oel nicht mehr in Zellen
eingeschlossen

,
sondern der Luft ausgesetzt ist, in welchem Zustande es in

eine rasch steigende Oxydation iibergeht. Denjenigen Tbeil der gestossenen
Mandeln, welchen man nicht sogleich pressen kann, bewahre man in einem
steinernen Topfe wohl bedeckt im Keller.

Man schlage nun die gestossenen Mandeln bis zum Gewichte eines Pfun-
des in eine feste Leinwand, welche vorher durch Kochen mit Wasser von der
Schlichte befreit ist, und bringe den Kuchen in die Presse. Das Zeug, worin
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man preset, muss selir stark von Faden und nicht sehr dicht sein. Man hat
eigenes Presstuch zu diesem Zwecke. Sehr zweckmassig sind auch Sacke, die

aus grauem Apothekerbindfaden gestrickt sind. Die eigenthumliche Form
des Stiches ertbeilt diesem Zeuge eine besondere Elasticitat und Ausdehnbar-
keit. Es ist deshalb bedeutend weniger dem Zerreissen unterworfen, als das

aus geradem Faden gewebte Zeug, welches, wenn auch aus sehr starkem Fa-

den gewirkt, dennoch der vereinigten Wirkung von Hebei und Schraube auf

die Dauer nicht widerstehen kann. Die gestrickten Presssacke werden nach
dem Gebrauche mit etwas Soda oder Aetznatron gekocht, ausgewaschen und
getrocknet und dann zum spateren Gebrauche aufbewahrt. Ein Presstuch

aus glattem Zeuge findet in einer Arbeit, welche eineWoche dauert, jedesmal

seinen Untergang. Die gestrickten Sacke halten mehrere Jahre lang, wenn
sie gut behandelt werden. Hire Form ist oben weit und nach unten sich

leicht verengend, damit man den Sack liber den festen Kuchen leicht abstrei- :

fen konne.

Die Manipulation mit der Presse habe ich in meiner pharmaceutischen

Technik, 1. Aufl. S. 134 und 135, 2. Aufl. S. 151 und folgende, genau be- !

schrieben.

Die einmal ausgepressten Kuchen werden am Rande mit einem Messer

beschnitten, und die Abschnitzel dem nachsten Kuchen zugefugt; dies muss
augenblicklich nach dem Ausnehmen des Kuchens geschehen, ehe sich das

im Rande steckende Oel in den Kuchen hineingezogen hat. Nachdem alle

gestossenen Mandeln einmal ausgepresst sind, werden sie das zweitemal ge-

stossen und durch ein feineresSieb geschlagen. DasPulver wird in derselben

Art, jedoch in etwas kleineren Mengen und Sacken, zum zweitenmale aus-

gepresst, um den letzten Rest von Oel zu gewinnen. Die beiden gewonnenen !

Oelmengen werden, in einer Flasche vereinigt, an einem kiihlen Orte 8 bis

10 Tage zum Absetzen hingestellt und dann durch weisses Papier filtrirt.

Nock besser ist es, das gewonnene Oel in einer Porcellanschale auf 90 bis i

95° R. (112 bis 120° C.) uriter Umriiliren mit einem Glasspatel zu erwarmen
und dann sogleich zu filtriren. Dadurch gerinnt das noch darin enthaltene <

Emulsin, und die 4 bis 5 Procent Feuchtigkeit werden verfliichtigt. Es ist

wesentlich, jede fernere Beimengung von Feuchtigkeit zu vermeiden, welche
das Oel zum Ranzigwerden veranlasst. Zu diesem Zwecke miissen die Stand-

gefiisse, die mit Natronlauge gewaschen wurden, vollkommen getrocknet sein.

Sie werden im Trockenschranke stark erhitzt und mit einem Blasebalge ausge-

blasen. Der Trichter wird warm getrocknet und ebenso das Filtrum noch
warm aufgesetzt. Es ist wichtig, dem Papiere jeden Rest von hygroskopischer

Feuchtigkeit zu entziehen. Dadurch werden die Poren erst vollstandig ge-

ofi'net, und das Filtriren ungemein beschleunigt. Das aus dem Oel Abgesetzte

bringt man zu allerletzt auf das Filtrum, damit es nicht zu friihe die Opera-

tion verzogere. Die Flaschen werden bis nahe unter den Stopfen gefiillt, um
die Oberflache sehr klein zu machen. Der fest aufgesetzte Korkstopfen wird

mit einem Champagnerknoten befestigt.

Im Allgemeinen soli man das Mandelol nicht auf lange Zeit vorrathig

machen. Unterdessen kann man es ohne Gefahr, wenn esmit diesen Yorsickts-

maassregeln bereitet ist, iiber ein Jahr lang aufbewahren und sich so einrich-

ten, dass man es nur im Sommer bereitet, weil alsdann jede kiinstliche Er-

wiirmung entbehrt werden kann.

Das aus den bitteren Mandeln mit denselben Yorsichtsmaassregeln ausge-

presste fette Oel ist dem der siissen vollkommen gleich, und die Pharmacopoe

erlaubt auch dasselbe zu gebrauchen, iudem sie das Oel ausdrucklich so-

wohl aus bittern, als auch aus siissen Mandeln zu bereiten gestattet.
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Die Fkarmacopoe verbietet die Anwcndung erwarmter Platten. Yora prakti-

schen Standpunkte aus ist dies ganz richtig gegriffen, indem eine solche Er-

vvarmung in vielen Handen eine unsickere und ungleichmassige Maassregel

werden "durfte. Trocken erhitzte Platten lassen sicli niclit nacli ihrer Warme

richtig beurtheilen. Es ist kein Mittel vorhanden, zwischen Warme und Hitze

das Maass zu halten. Wenn die Platten nur bis zum Siede-

punkte des Wassers erkitzt sind, so erleidet das Oel keine

nachtheilige Veriinderung, das Pressen ist sehr erleichtert,

und eine etwas grossere Menge Oel wird gewonnen. Es

kann dies mit den von mir in der pharmaceutischen Tech-

nik 1. Aufl. S. 123 (2. Aufi. S. 142) angegebenen und be-

schriebenen hohlen Pressplatten leicht erreicht werden. Das

heisse Wasser wird aus dem Apparate in eine Giesse mit

langem engen Halse eingelassen und damit in den Trichter

a eingegossen, bis es heiss aus dem Rohre b ausliiuft. Das

Oel fliesst bei guten Mandeln und einer kraftigen Presse

irn Strahle von den Pressplatten herab.
’ Wariuiiare Pressplatten. Das Mandelol ist hellgelb, sehr diinnflussig, vollkommen
klar, hat einen angenehmen Geschmack und keinen Geruch. Sein specif. Ge-

wicht ist 0,917 bis 0,920. Es enthalt von alien Eetten die grosste Menge
Olein und bleibt deshalb bei sehr grosser Kalte noch flussig. Radi Schiib-

ler soli es bei — 20° R. (— 25° C.) vollkommen erstarren. Es wird leicht

r ranzig und ist in diesem Zustande ein sehr gefahrlicher Korper fur den Apo-
theker und Patienten. Es wird meistens in Emulsionen gebraucht, um
Diarrhoen zu lindern. Im ranzigen Zustande bewirkt es gerade das Entge-

.gengesetzte und kann dem Patienten und Apotheker grosse Verlegenheit be-

reiten. Letzterer muss deshalb diesem Arzneikorper eine bestandige Aufmerk-

samkeit widmen. Wenn das Oel in den Flaschen Elocken abgesetzt hat, muss
es davon in reine, trockne Flaschen abfiltrirt werden. Man soil es in mehre-

:ren kleinen und nicht in wenigen grossen Flaschen aufbewahren. Auch miis-

sen die entleerten und mit Oel noch befeuchteten Flaschen der letzten Cam-
pagne bei einer neuen Bereitung mit Aetznatron ausgewaschen und, wTie oben
beschrieben, wieder getrocknet werden. Ein kleiner Rest von ranzigem Oele

steckt eine grosse Masse reines Oel an. Die vollkommenste Reinlichkeit ist

bei diesem Stoffe unerlasslich.

Die Mandelkuchen werden gestossen, mit y2 Weizenmehl vermischt und
mit etwas Bergamottol parfumirt, als Plandwaschpulver verwendet.

Fig. G5.
(7

Oleum animale aethereum. 2letl;ertfcl)e3 Xl)ievol.

Statt des Oleum animate Dippelii.

Man destillire stinkendes Thierol aus einer Retorte bei s;e-

under Warme im Sandbade, so lange noch ein diinnflussiges Oel
ibergeht; dieses wird mit der vierfachen Menge Wasser vermischt
and wiederum destillirt

,
so lange als das Destillat farblos oder

: aur wenig gelblich gefarbt erscheint. Das Oel wird dann vom
pWasser getrennt.

Es muss klar, farblos oder wenig gelblich sein und einen sehr star-

ken Geruch haben.
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Das braun gewordene ist zu verwerfen.
Es muss in ganz damit anzufullenden und sehr gut verschlossenen

Flaschchen aufbewabrt werden.

Die Reinigung des Thierols bestebt in zwei hinter einander folgenden
Destillationen, von denen die erste trocken, die zweite mit. Wasser ausgefuhrt
wird. Da der Yerbrauch an diesem Korper sehr klein ist, so hat man auch
nur mit kleinen Gefassen und Mengen hierbei zu operiren. Eine kleine Glas-

retorte wird bis zu 2
/3 ihres Volums mit dem rohen Oele geffillt, und dabei

eine Bescbmutzung des Halses durcli Anwendung einer Glasrohre zum Durch-
giessen vermieden, oder statt der Retorte ein kurzbalsiger Destillirkolben an-

gewendet. Zum Abkfihlen wird ein Rohrenkuhlapparat genommen, und das
Destillat kann unmittelbar in der zur Rectification bestimmten reinen Retorte

aufgefangen werden. Hierein wird nun die nothige Menge Wasser nachge-
geben und die Rectification mit einer Weingeistflamme, welche sicb leicbt.

regieren lasst, vorgenommen. Es dfirfen die vorablaufenden Antbeile nicbt

besonders aufgefangen und weggetban werden, sondern das ganze Destillat

muss vor dem Einfiillen vermischt, dann vom Wasser geschieden und einge-

fasst werden. Es diirfte nicht unzweckmassig sein
,
das geschiedene Destillat

noch mit etwas festem Chlorcalcium zu scbiitteln, um es vollkommen vom
Wasser zu befreien. Da das selbst wasserbell destillirte Thierol sehr dem
Gelb- und Braunwerden unterworfen ist, welches durcb Aufnabme von Sauer-

stoff veranlasst wird, so ist bei seiner Aufbewahrung sehr auf den Abschluss

von Luft zu seben. Man fiillt es in kleine Flaschcben, die mit Korkstopseln

und Ueberbindescbleife gescblossen sind, und taucbe die Korke sammt einem
Theil des Halses in gescbmolzenes Harz. Die Glaser sind bis auf eine kleine

Luftblase ganz gefullt und werden liegend aufbewahrt. Auch in Glasrohrcben,

die an dem einen Ende zugescbmolzen
,
an dem andern in eine Spitze aus-

gezogen sind, kann man es lange unverandert aufbewahren. Ein solcbes

Robrchen wird wie eine Thermometerrohre gefullt. Erst erwarmt man es

fiber einer Spiritusflamme und taucbt die Spitze scbnell in das Oel. Es zie-

hen einige Tropfen hinein. Diese erhitzt man zum lebbaften Kochen, taucbt

nun wieder die Spitze des Rohrchens in das Oel und lasst dasselbe nacb Ver-

dicbtung der Oeldampfe in das Robrchen aufsteigen. Sollte es sicb nicht

ganz gefullt baben, so erregt man am oberen Rande der Flfissigkeit etwas

Kochen und taucht wieder ein. Die Spitzen werden in der Weingeistflamme

obne Geblase zugescbmolzen. Zum Gebrauche wird immer ein Robrchen

vom abgebrochen und in ein gut scbliessendes Glasflaschchen durcb Erwar-

men ausgeleert. Die tibrigen Rohrchen bleiben so lange unberfikrt, bis das

eine verbraucht ist.

Das rectificirte Thierol ist ein sehr stark wirkendes Arzneimittel
,
dessen

Zusammensetzung noch nicht genau bekannt ist. Es besteht sicherlicb aus

mehreren Stoffen, die in einem unbestimmten Verhaltnisse in dem Oele ent-

halten sind. Es dfirfen deshalb auch keine chemiscben Kunsteleien mit die-

sem Oele vorgenommen werden, und Rectificationen mit Kalk, Kali, Sauren,

Eisenvitriol und dergleichen sind ganz unzulassig, indent dadurch einzelne

nicht bekannte Stoffe entfernt werden, welche dem Mittel gewisse medicinische

Eigenschaften ertbeilen.
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Oleum Anisi.

Es wird aus den zerstossenen Anisfriichten bereitet und ist

farblos oder gelblicb.

Wenn es durch Kiilte zu einer krystalliniscben Masse er-

-starr fc ist, so bleibt es bis zu der Temperatur -f-
6° bis 9° C. fest.

Das atherische Oel des Samens von Pimpinella Anisim. Es wird durcli

Destination mit Wasser gewonnen. 20 Pfund Samen geben 5% Unzen oder

1,7 Proc. Oel. Es ist ein neutrales, gelbliches, etwas dickflussiges Oel von
reigenthiimlick aromatischem Geruch nnd Geschmack; sein specif. Gewicht
^ schwankt zwischen 0,977 bis 0,991. Es ist sogar scbon ein Oel gewonnen
svorden, welches schwerer war als Wasser. Es mischt sich mit kaltem Wein-

- geist von 0,806 in jedem Verhaltniss und lost sich bei 25° C. in 2,4 Thin.

Weingeist von 0,84 specif. Gewicht.

Es besteht aus zwei Oelen, einem Elaeopten und Stearopten, welche nach
len Analysen von Blanchet und Sell*) gleiche Zusammensetzung haben, der
FFormel C20H12 O2 entsprechend. Ueber die Eigenschaften des Elaeoptens ist

:nichts Naheres bekannt. Das Stearopten betragt ungefahr 4
/5 vom Gewicht

i:les kauflichen Oels; seine Menge wechselt nach verschiedenen Umstanden; es

icheidet sich bei 10° C. und darunter in weissen Krystallblattchen aus. Es
.giebt indessen Anisol, welches unter alien Yerhaltnissen fliissig bleibt und
•lemnach nur wenig Stearopten enthalten kann. Das Anisol nimmt leicht

'lauerstoff aus der Luft an, wird dickfliissiger und verliert zuletzt die Eigen-
-schaft, durch Absetzen von Stearopten zu erstarren. Es absorbirt ebenfalls

Ammoniak- und Salzsauregas, erhitzt und verdickt sich nach Zusatz von con-

:eentrirter Schwefelsaure, und wird von Salpetersaure verharzt.

Oleum Balsami Copaivae. Sopaiimbalfamol.

Nimm: Copaiva-Balsam, einen Theil 1

Wasser, acht Theile 8

Man destillire das Gemiscli aus einer Retorte so lange, als

mit den Wasserdampfen noch Oel iibergebt, dann trenne man dies

•vom Wasser.
Es muss farblos oder schwach gelblich sein.

Der Copaivabalsam ist eine Losung eines geruchlosen Harzes in dem fliich-

-igen Oele. Die Menge des letzteren betragt an 30 bis 60 Proc. vom Gewicht des

Balsams. Es enthalt keinen Sauerstoff und hat die Zusammensetzung C20H16 .

Es wird durch Destination des Balsams mit Wasser, nicht mit Dampfen, ge-

ffonnen. Es schwimmt auf dem Wasser und hat das specif. Gewicht 0,881
uis 0,91. Der Siedepunkt geht von 250 bis 260° C. Es reagirt neutral und
'jrstarrt theilweise krystallinisch bei — 26° C. Durch langeres Koclien wird

*) Annal. d. Chem. u. Pbarrn. C, 287.

Mohr, Commentar.
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es braun und dickfliissig. Es bedarf 25 bis 30 Tide. Weingeist von 0,85 specif

Gewicht und 2ya Tide, absoluten Alkokol zur Losung. Das Oel kann auch
durch Yerseifung aus dcm Balsam gewonnen werden. Man vermischt lOOThle
Balsam mit gleich viel Weingeist von 0,836, setzt dann 37’/2 Thle.Natronlaugt

von 1,33 hinzu und verdiinnt zuletzt das Ganze mit 150 Thin. Wasser. Da*

Oel sondert sicli allmiilig auf der Oberfliiche ab.

Es wird statt des unveranderten Balsams angewendet und in die’Gallert-

kapseln gefiillt.

Oleum Cacao. (Sacaool.

Butyrum Cacao. CSacaobuttcr.

Theobroma Cacao L. Buttneriaceen R. Brown. XVIII. 1.

(XVI. 2.) L.

Es muss weiss oder gelblichweiss, fester als Hammeltalg sein

uud bei gelinder Warme schmelzen, ohne einen Absatz zu geben.

Die Cacaosamen werden in einem flachen eisernen Kessel bei gelindem

Feuer gerostet, bis die Schalen sprode und briichig geworden sind und sich

durch Driicken leicht zerbrechen und abschalen lassen. Im Kleinen geschieht

dies mit den Handen.

Die reinen Kerne werden vollkommen erkaltet in einem eisernen Morser

zerstossen und durch ein feines Speciessieb von Draht geschlagen, dann (im

Wasserbade) erwarmt und in trockne leinene Sacke gebracht, welche sogleich

in die gleichzeitig erwarmte Presse eingehoben und sofort gepresst werden.

Bei dieser Arbeit empfehlen sich sehr die hohlen gusseisernen Pressplatten,

welche wahrend des Pressens durch durchgegossenes, siedend heisses Wasser
beliebig lange warm gehalten werden konnen. Diese Pressplatten sind in

der pharm. Technik 1. Aufl. S. 123, 2. Aufl. S. 142 genauer beschrieben. Da
das Cacaofett bei gewohnlicher Temperatur fester als Talg ist, so kann es nur

bei einer erhohten, wobei es geschmolzen ist, ausgepresst werden; eine jede

Pressung nimmt aber nothwendig eine gewisse Zeit ein, in welcher selbst die

vollstandig erwarmten Platten erkalten. Es erstarrt daher gegen Ende des

Pressens das Fett, und wiederholte Operationen geben erst die vollstandige

Ausbeute. Bei Anwendung der von innen heizbaren Platten kann man das

Pressen beliebig lange fortsetzen, und man erhalt bei kleinen Kuchen in der

ersten Pressung das ganze Product, bei grosseren nach einmaligem Umstossen

nach der zweiten Pressung. Das ausgepresste Fett muss in den meisten Fal-

len noch filtrirt werden. Es geschieht dies in einem kleinen Opodeldoctrich-

ter, welcher durch eingegossenes siedend heisses Wasser warm gehalten

werden kann. (Pharm. Technik 1. Aufl. S. 213, Fig. 161, 2. Aufl. S. 241,

Fig. 187.)

Das Cacaofett wird durch Schmelzen ganz dunnfliissig und filtrirt fast

ebenso leicht wie Mandelol, wenn man ein scharf getrocknetes Filtrum aus

gutem Papiere anwendet. Man giesst es wohl auch in Chocoladenformen um,

um es darin erstarren zu lassen.

Die Cacaobutter findet Anwendung als ein nicht leicht ranzig werdendes

Fett zu Pomaden und Salben. Wenn man sich auf die Giite und Reinheit

des Schweineschmalzes verlassen kann, so ist die Cacaobutter fiir den Arzt



01. Cajeputi rectification. — 01. Calami. — 01. Carvi. 483

ganz uberfliissig. Ixn Ganzen wil'd sie auch nur selten gebraucht. Ihr specif.

Gewicht ist 0,91. Sie ist in Aether und Terpentinol sehr loslich, in Wein-

geist aber wenig.

Oleum Cajeputi rectificatum. ^iectiffcirtcS (Sajcputol.

Melaleuca minor Smith. Myrtaceen Juss. XVIII. L.

Es ist diinnflussig, farblos, von kamplierahnlichem Geruch.

Die Arbeit geht aus einer tubulirten Glasretorte oder einem Destillirkol-

ben sehr leicht vor sich. Man beschmiert dieselben mit Lehmbrei und setzt

sie dann einem freien Kohlenfeuer aus. Man kiihlt durch Rdhrenkiihler und

nicht durch Vorlagen ah. Ist noch nicht alles Oel bei dem ersten Gauge

ubergegangen, so giesst man das uberdestillirte Wasser mit Yorsieht durch

den Tubulus in die Retorte zuruck, wobei man es tropfenweise auf die Fliis-

sigkeit und nicht durch eine lange Eingussrohre strahlweise auf den Boden
i der Retorte zu lenken hat. Die Destination wird fortgesetzt, so lange noch

:farbloses Oel iibergeht. Es wird nach bekannten Yerfahrungsarten von dem
Wasser getrennt und aufbewahrt.

Oleum Calami.

Man bereite es aus der Kalmuswurzel. Es hat eine gelbe

Farbe.

Es rothet nicht Lackmus, lost Jod ohne Erwarmung. Specif. Gewicht
i 0,962. Die Ausbeute ist sehr verschieden, im Durchschnitt der meisten An-
.gaben 1 bis 1% Proc. Das Oel ist blassgelb, mit der Zeit gelb- bis braun-

roth, und wird an der Luft dickflussig. Es riecht aromatisch wie die Wurzel
und schmeckt brennend gewiirzhaft. Es ist ein Gemenge von wenigstens

:zwei Oelen, die man bis jetzt nicht hat trennen konnen. Durch wiederholte

fractionirte Destination mit Wasser wird ein fhichtigeres Oel abgeschieden,

.welches etwa 1,5 Proc. Sauerstoff enthalt. Im reinsten Zustand ist es wahr-

-scheinlich ein sauerstofffreier Campher, C20H16 . Der zuletzt iibergehende

ITheil riecht wie das rohe Oel, kocht bei 195° C. und enthalt 8,4 Proc. Sauer-

stoff. Ein betrachtlicher Theil des Oeles bleibt zuruck, welches noch immer
denselben Geruch zeigt.

Oleum Carvi. $ummclol.

Es werde aus Kiimmelsamen bereitet und sei farblos.

Das frisch bereitete Oel ist farblos und diinnflussig, doch sehr bald wird
es gelblich und dickfliissiger, so dass die Forderung der Pharmacopoe etwas
streng erscheint. Es reagirt neutral, besitzt den eigenthiimhchen Geruch des
Kiimmels. Es ist leichter als Wasser und darin wenig loslich. Von Alkohol

31 *
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wird es leiclit gelost und ist auch mit Aether und fetten Oelen mischbar.
Es besteht aus zwei Oelen, einem sauerstofffreien Carven, und einem sauer-

stoffhaltigen, welches, obgleich fliissig, sich doch den Stearoptenen anschliesst.

Oleum Caryophyllorurn. ©eroftrjttelfenol. *

Man bereite es aus Gewiirznelken. Es sei frisch farblos,

spaterbin gelblich oder rotlilicb und scbwerer als Wasser.

Ueber die Destination des Nelkendles hat J ahn in Meiningen eine urn-

fassende und gediegene Arbeit mitgetheilt, welche fast alle hierbei zu stellen-

den Fragen beantwortet.

Er hat zunachst gute Bourbon -Nelken in einer gewohnlichen Destillir-

blase mit einer geniigenden Menge Wasser wahrend dreier Tage destillirt.

Es gingen am erstenTage 7
/n> am zweiten 8

/11 ,
am dritten yn des iiberhaupt

gewonnenen Oeles iiber. Der dritte Tag belohnte nicht mehr die Arbeit des

Destillirens und die Kosten des Feuers. Aus 4 Pfund Nelken waren 10,66

Unzen Oel gewonnen worden. Specif. Gewicht 1,046.

4 Pfund Nelken mit 6 Pfund Kochsalz und 30 Pfund Wasser destillirt,

gaben unter Zuruckschiitten des destillirten Wassers in zwei Tagen 11,25

Unzen Oel vom specif. Gewicht 1,055. Die Destination am dritten Tage gab

keine Oeltropfchen mehr.

4 Pfund Nelken mit einer gesattigten Kochsalzlosung (11 Pfund Kochsalz

und 30 Pfund Wasser) destillirt gaben 13,06 Unzen Oel vom specif. Gewicht

1,055. Bei diesen beiden Yersuchen zeigte sich eine grosse Neigung zum
Uebersteigen und Anbrennen. Selbst durch sehr starkes Verdiinnen wurde
diese Neigung nicht gehoben.

4 Pfund Nelken grob gepulvert wurden aus einem besonderen Gefasse

mit Wasserdampf destillirt. Es wurden 10y2 Unzen Oel, welches sogleich un-

gefarbt war, erhalten. Specif. Gewicht 1,051.

4 Pfund Nelken werden mit 11 Pfund Kochsalz und 31 Pfund Wasser ge-

mengt, und einen Tag lang Wasserdampf hindurchgeleitet. Das gewonnene
Oel wog 12 Unzen, war fast ganz farblos und bedurfte keiner Rectification.

Das Oel wurde in zwei Halften aufgefangen, von denen die erste ein specif.

Gewicht von 1,042, die zweite von 1,076 hatte. Das gemischte Oel wog
1,058, wahrend das aritbmetische Mittel 1,059 ist, welche Differenz leicht

durchgesehen werden kann.

Es waren demnach im Ganzen erhalten worden, jedesmal aus 4 Civil-

pfund Nelken

Specif. Gewicht

1. auf gewohnlichem Wege 10,66 Unzen Oel, 1,046,

2. desgleichen mit Zusatz von Salz 11,25 „ „ 1,055,

3. desgleichen mit Zusatz von viel Salz .... 13,06 „ „ 1,055,

4. durch Dampfdestillation 10,50 „ „ 1,051,

5. desgleichen mit Zusatz von Salz 12,00 „ „ 1,058.

Es ergibt sich aus diesen Yersuchen, dass die Destination der Substanz

durch Kochen mit Wasser in dem Destillationsgeiass zwar das meiste Oel,

aber von braunlicher Farbe gibt, dagegen die Destination mit Dampf aus

einem anderen Gefasse sogleich ein farbloses, der Rectification nicht bediir-

fendes Oel gibt. Der Zusatz von Kochsalz scheint die Menge des Products

sowohl bei directem Kochen, als bei Dampfdestillation zu vermehren, letzteres
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wohl nur dadurch
,

dass die Substanz besser schwimmt und nicht zu Boden

sinkt. Die Vermehrung des Products bei starkem KochsalzzuBatz ist aber

kaum grosser, als die Kosten des anzuwendenden Salzes, so dass dabei ein

pecuniiirer Nutzen nicht erzielt worden ist. Das gfinstigste Resultat dfirfte

dadurch zu erzielen sein, dass man AVasserdampf in die grob gemahlenen

und durch eine Itiihrvorrichtung in bestiindiger Bewegung gehalteneu Nelken

hindurcbleitete.

1m Ganzen warden aus 24 Pfund Nelken 67,47 Unzen Oel erbalten, also

auf das Pfund 2,81 Unzen. Van Ilees in Barmen erkielt im Mittel vieler

Versuche aus 1 Pfund Nelken 2 7
/9 = 2,77 Unzen Oel, welches mit der obigen

Zahl genau genug iibereinstimmt. 3 Unzen Oel per Pfund zu erhalten er-

seheint als ein sehr giinstiges Resultat, welches nicht leicht erreicht wird,

wonach die Angabe von Geiger, dass man 4 bis 5 Unzen erlialte, wohl

etwas zu beschranken sein mochte. Van Ilees giebt das specif. Gewicht als

Mittel aller seiner Versuche zu 1,0375 an, was unter der Zahl von Jahn steht.

Es konnten mehrere Umstande dazu concurriren. Die etwas ldeinere Aus-

beute von van Ilees, welcher nur mit Damp!' und nicht durch directes

Kocben destillirt hat, berechtigt zu einem kleineren specif. Gewichte, weil

das leichteste Oel immer zuerst fibergebt; es mag ferner die Natur und das

Alter der Nelken darauf einen Einfluss haben, und endlich ist es mdglich,

dass bei der Bestimmung des specif. Gewichtes, iiber deren Ausfiihrung keine

Details angegeben sind, selbst kleine Differenzen vorkommen, je nachdem ver-

schiedene Methoden angewendet wurclen.

Das aus verschiedenen Perioden der Destination erhaltene Oel hat ver-

schiedene Eigenschai'ten. Die vollstandige Erschopfung der Nelken ist an

sich sehr schwer und tritt nur selten ein, so dass ungleiche Mengen von dem
zuletzt iibergehenden Oele beigemischt sein konnen. Anfangs geht ein leich-

teres Oel iiber, allmalig ein schwereres und das schwerste kann nur bei einem

durch Sattigung des Wassers mit Kochsalz bewirkten hoheren Siedepunkt frei

gemacht werden. Nach Ettling besteht dasNelkenol aus zwei verschiedenen

Oelen, einem indifferenten, fliichtigen und leichteren Oele, und einem, welches

saure Eigenschaften hat und Nelkensaure genannt wird. Dass diese beiden

Korper einen ahnlichen Geruch haben, erinnert an das ganz ahnliche Ver-

halten des Baldrians und der Baldriansaure. Die Trennung beider Oele ge-

schieht bei beiden Stoffen durch Destination mit Kali oder Natron , wobei
bloss das indifferente Oel ubergeht und das saure gebunden zurfickgehalten

wird. Dies erklart auch die verschiedenen Angaben iiber das specif. Gewicht,

welche zwischen 1,033 und 1^061 schwanken. Bei der Rectification treten diese

Differenzen noch rascher ein. Ein Oel, welches als Ganzes ein specif. Gewicht
von 1,056 zeigte, lieferte bei der Rectification erst 3 Unzen von 1,022, dann
6 Unzen von 1,055, zuletzt 4 Unzen von 1,075.

Das Oel von 1,022 specif. Gewicht hat einen etwas milderen, fast fett-

artigen Geschmack, ist leichtfliissiger und bricht das Licht starker, als das
spiitere Destillat. Das chemische Verbalten beider ist sehr ahnlich; gegen
Alkohol, Aether, Schwei'elsaure und Essigsaure ganz gleich. Destillirt man
das ganze Oel mit Aetzkali, so geht ein Oel fiber, welches kaum mehr nach
Nelken riecht, sondern eher einigen Labiaten, etwa dem Hyssopus ahnlich
und ein specif. Gewicht von 0,91 hat. Durch vorsichtige Destination allein

konnte es nicht erhalten werden. Man hat also gar keine Veranlassung-

,
ein

fibermassig gereinigtes Product darzustellen
,
indem demselben die wesent-

lichen Eigenschaften abgehen, welche das Oel bei seiner Anwendung, z. B.
bei Zahnschrnerzen, so wirksam machen. Der scharf brennende Geschmack,
welcher der Nelkensaure vorzugsweise zukommt, ist hierbei die Ilauptsache,
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da es dabei auf eine Betliubung der scbmerzenden Nerven ankommt, und ein
durch Dampfdestillation bereitetes fast farbloses Oel kann als die richtige
medicinische Substanz angesehen werden.

Das Nelkensaurekydrat ist eine farblose, olartige Fliissigkeit von 1,079

specif. Gewicbt, von gewiirzbaftera Nelkengeruch und Gescbmack (analog wie
bei Baldriansaure und Oel); es siedet bei 194,4° It. (243° C.) und bild^t mit
Baryt und Kali krystallisirbare neutrale Salze. Die nahere Beschreibung der
chemiscben Verhaltnisse, welche fiir den Pbarmaceuten kein besonderes Inter-

esse haben, findet man in den Lehrbiicbern der Cbemie.

Oleum Chamomillae citratum.

©itvonenoll)nlti(]e§ ^antittenof.

Man bereitet es aus friscli gesammelten und massig getrock-

neten gemeinen Kamillen, zu welchen man auf

vierhundert acbtzig Tlieile Kamillen . . . 480

einen Theil Citronenol 1

liinzugesetzt bat.

Es muss eine gesattigt blaue, durcbaus nicht griine Farbe haben und
in sehr kleinen Flaschen, vor dem Licht sehr sorgfaltig geschiitzt,

aufbewahrt werden.

Die Vorschrift ist ungeandert geblieben, indem die Pbarmacopoe das

reine Kamillenol ganz weggelassen hat.

Die Bereitung des Praparates bietet keine Scbwierigkeiten dar. Destillirt

man aus der Blase, so muss, um Anbrennen zu verhindern, mebr Wasser, als

zum flussigen Brei nothig ist, angewendet werden. Das Oel ist sehr der Sauer-

stoffaufnahme unterworfen und muss in sehr kleinen, fast ganz gefiillten, gut

verstopften und verpicbten Flaschen aufbewahrt werden. Es besteht ofi’enbar

aus Citronenol, dem eine gewisse Menge Kamillenol beigemischt ist.

Oleum Cinnamomi Cassiae.

Oleum Cinnamomi. Oleum Cassiae cinnamomeae. gitnnttfiifjtenol.

Es ist von gelblicher Farbe, die mit der Zeit ins Braune

ubergebt, scbwerer als Wasser.

Das kaufliche Zimmtol muss die allgemeinen Eigenschaften der Aechtheit

und Giite besitzen. Es darf nicht zu dunkel von Fai-be sein, und sein speci-

fisches Gewicbt muss zwischen 1,03 und 1,09 liegen. Mit Weingeist versetztes

Oel ist leichter.

Es giebt zwei Zimmtole
,
eins von Persea Cinnamomum

,
das sogenannte

ceylonische Zimmtol, das anderc von Laurus Cassia, sogenanntes gemeines

Zimmtol. Der Unterschied des Preises ist sehr gross, wahrend in der Be-

schaffenheit kein so bedeutender Unterschied besteht. Es ist demnach auch
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mit Recht das Cassiazimmtol, welches ira Geruch kaum, in Wirksamkeit dem

Ceylonziinmtol gar nicht naohsteht, als officinell empf'olden worden.

Wird Zimmtol lange aufbewahrt, so setzen sich daraus Krystalle ab.

Diese sind sauer und haben so viele Aehnlichkeit mit Benzoesaure, dass man

sie lange dafQr gehalten liat. Diese Krystalle sind eine eigenthiimliche Siiure,

die Zimmtsaure. Sie sind einfach durch Oxydation auf Kosten des Sauerstoffs

der Luft entstanden. Ihre nahere Ivenntniss beriihrt rein das Gebiet der

Chemie und fiillt in den Lehrbiichern einige interessante Capitel

Nach Ulex (Archiv der Pharm. 73, 13) komrnt haufig eine Verfalschung

des Cassiaols mit Nelkenol vor, welche sich im Preise sehr unterscheiden.

Die blosse Erhitzung weniger Tropfen auf einem Uhrglase oder Loffel verrath

schon diese Beimischung durch den Geruch. Mit sehr concentrirter Kalilauge

soli reines Cassiaol erstaiTen, nelkenolhaltiges aber nicht.

Der Geruch mochte wohl das beste Reagenz sein.

Oleum Corticis Citri. (Citronenol.

Oleum cle Cedro. (Sebroiil.

Es ist diinnflussig und gelblich.

Das Citronenol wird auf mechanische Weise aus den Schalen der Citrone

.gewonnen. Diese werden durch eine Maschine zerrissen, um die Blaschen,

worm das Oel enthalten ist, zu offnen, der Brei wird ausgepresst, und das

rsich obenauf abscheidende Oel wird durch Scheidetrichter von der Flussigkeit

.getrennt und durch ein Filtrum gereinigt. Das durch Destination gewonnene
Oel riecht weniger fein als das ausgepresste.

* Das Citronenol ist klar, diinnflussig, blassgriinlich bis dunkelgelb. Mit

Wasser rectificirt ist es farblos, wird an der Luft aber wieder gelb. Es hat

einen angenehmen Citronengerucli; frisch rectificirt hat es ein specif. Gewicht

von 0,84 bis 0,85 bei 18 bis 20° C. Das nicht rectificirte oder lange Zeit

gestandene Oel hat ein specif. Gewicht von 0,85 bis 0,878. Es lost sich wenig
in Wasser, in 7,12 Thin. Weingeist von 0,837, in 10 Thin, von 0,85 specif.

Gewicht, in jeder Menge absolutem Alkohol; es mischt sich leicht mit athe-

rischen und fetten Oelen, lost Schwefel, Harze und andere Substanzen. Das
Citronenol verdampft bei gewohnlicher Temperatur leicht, ohne einen Fettfleck

zu hinterlassen. Es absorbirt an Luft und Licht Sauerstoffgas, damit Ozon
bildend. Es bildet mit der Zeit immer Absatze in der Flasche, welche sich

bei dfterem Filtriren wieder erneuern. Das rectificirte Oel thut dies nicht.

Das ausgepresste Oel halt noch fremde Stoffe in Auflosung, welche dies Triib-

werden bedingen. Mit trocknem Salzsauregas bildet das Citronenol eine feste

krystallinische Verbindung C20 H16 + 2 H Cl.

Oleum Crotonis. ©rotonoL

Tirjliim officinale Klotzsch. Euphorbiaceen Juss. XXI. 7. L.

Ein honiggelbes oder gelbbraunes, dickfliissiges fettes Oel, auf
der Zunge brennend; es muss vorsiclitig aufbewahrt werden.



Oleum Cubebaruin.

Es ist zu verwundern, warum die Pharmacopoe nicht die eigene Dar-
etellung dieses Oeles vorschreibt, da sich das fertige Oel viel leichter ver-
lalschen lasst

,
als die Samen, das Oel in den Samen selbst am besten:

gegen Verderbniss geschutzt ist, und man dem kiluflichen das Alter nicht
anselien kann, und da ferner die Bereitung nicht die geringsten Schwierig-
keiten darbietet.

Die Crotonsamen, Grana Tiglii, vverden in einem Morser kraftig zer-
stossen, wobei man sich zu hiiten hat, dass nichts in die Augen spritze.

Schon die blosse Ausdiinstung bei dieser Operation ist gefahrlich und bewirkt
Augeneniziindung. Man muss deshalb das Stossen im Freien vornehmen und
nicht anhaltend daran bleiben, sondern ab und zu andere Arbeiten dazwischen
vornehmen. Die gestossenen Samen werden in einen Sack eingeschlossen und
zwischen erwarmten Platten ausgepresst. Hierzu eignen sich vviederum ganz
vortrefflich die von mir empi'olilenen hohlen gusseisernen Platten, welche man
durch eingegossenes siedendheisses Wasser beliebig lange auf der Temperatur
des siedenden Wassers oder nahe daran halten kann. Nach jedem Pressen
verlasse man das Local, worin die Presse steht, und dessenThiir und Fenster
geoffnet bleiben. Wenn nichts mehr ablauft, werden die etwas trockner ge-

wordenen Samen noch einmal gestossen und in derselben Art gepresst. Beide
Producte werden gemischt und in einem von aussen gewarmten Glastrichter

durch trocknes Papier filtrirt. Aus 2 Pfund Grana Tiglii habe ich einmal
7 Unzen 1 Drachme, ein andermal 7y2 Unzen eines sehr schonen und wirk-

samen Oeles im filtrirten Zustande erhalten. Diese Menge reicht schon fur

ein bedeutendes Geschaft fiir langere Zeit hin. Die Gewissheit, ein reines,

unverfalschtes und unverdorbenes Praparat zu haben, entschadigt reichlich

fiir die gehabte Miihe. Das Oel ist harzartiger Natur und loslich in Alkohol.

Aus diesem Grunde hat Soubeiran empfohlen, die zweite Pressung unter

Zusatz von Alkohol vorzunelimen, und diesen nachher abzudestilliren. Er er-

hielt bei der ersten Pressung 14,6 Proc., mit Alkohol noch 12,4 Proc
,
zusam-

men also 27 Proc. Obiger Yersuch gab in zwei Pressungen ohne Alkohol

22 Proc., und in dieser Hinsicht auf Ausbeute und Qualitat scheint die ein-

fachere Darstellung durch zweimaliges Pressen vorzuziehen zu sein.

Auch in Aether ist das Oel sehr loslich, und durch Behandlung mit Aether

und Abziehen desselben erhalt man, nach Stumer, an 60 Proc. Oel. Von
diesem werden 2

/g von Alkohol gelost, worin das abfuhrende Oel enthalten ist.

Das iibrige Drittel soil mild sein. Das Crotonol bewahrt sich in gut verschlos-

senen Flaschen sehr lange ohne Yerlust seiner Eigenscbaften.

Oleum Cubebaruin. be be mil.

Es wercle aus Kubeben bereitet.

Es sei farblos, nicht dickfliissig.

Die Cubeben werden im Morser zerstossen, oder in der Scbrotmiikle zer-

quetscht und mit Wasser destillirt. Das Oel ist dennoch etwas dickfliissig,

von dem specilischen Gewicht 0,920 bis 0,936, siedet bei 250 bis 260°C., wobei

aber ein Theil zersetzt wird. Es verharzt sich leicht durch den atmosphari-

schen Sauerstoif.
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Oleum Florum Aurantii. ^omecanjntWutfyenol.

Oleum Neroli.

Es sei dunnfliissig unci rothlicli-gelb.

Das Neroliol ist einzig nur ein Wohlgeruchsmittel ,
und desbalb in phar-

maceutischer Beziehung von geringem Belang. Es ist haufig, wegen seines

hoben Preises, mit ahnlichen, aber geringeren Oelen verfalscht. Es ist ein

Hauptbestandtheil des kolnischen Wassers und wird in der Mixtura oleoso-

lalsamica verwendet. Es darf niclit zu dunkel gefarbt sein und muss einen

sehr angenebmen Geruch haben. Die Nase muss hier entscheiden.

Oleum Foeniculi. $cnrf)elb(.

Man bereite es aus Fenchelsamen. Es sei farblos, in der

Kalte zu krystallinischen Blattcben erstarrencl.

Fenchelol wird gewohnlich in kleinen Mengen bei der Destination des

Fencbelwassers gewonnen, mit Leicbtigkeit bei grosseren Apparaten aus zer-

quetscbtem Fenchelsamen. Es ist farblos oder gelblich; specif. Gewicht 0,985

bis 0,997. Es ist ein Gemenge von zwei fliicbtigen Korpern. Das Fencbelol-

Stearopten oder der Fenchelcampber, C2oH12 02, ist identiscb mit jenem aus

Anis und Sternanis. Im reinen Zustande sckmilzt es bei 18° C., siedet bei

222° C., wobei es sich theilweise zersetzt. Das fliicbtige Oel ist nicbt naher

nntersucht, weil man es weniger leicbt von dem festen trennen kann, als

umgekebrt.

Oleum Jecoris Aselli. £ef>eitf)ran.

Gadus Morrhua L. Gadus Callarias L. gifdje, ffieic^floffev,

©d;ellfifd;e.

Ein durchsichtiges fettes Oel, farblos, gelb oder pomeranzen-
farbig, von Fiscligeruch. Der ranzige sowie der bleibaltige

Lebertbran sind zu verwerfen.

Der Lebertbran wird von mebreren Sorten Gadus gewonnen, welche
Fiscbe sehr reichlich in den nordischen Meeren vorkommen. Es werden fol-

gende Fische genannt: 1) Gadus Morrliua, Fabliau, Laberdan oder Klipp-
fisch, in ungeheuren Mengen vorkommend; 2) Gadus Molva, der Leng, mehr
an den englischen Kiisten; 3) Gadus carlonarius

,
der Kohler oder Seyfisch

;

4) Gadus Callarias, der Dorsch; 5) Gadus Pollachius, der Haakjering, auch
Haifisch, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Wortc Ilaifisch; 6) Gadus
Merlanrjus. Nach den Mittbeilungen des Kaufmanns Konow in Bergen wird
die Hauptfischerei auf den DorBch wiihrend des Winters bei der Insel Lofodin
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vorgenommen. Sobald die gefangenen Fische ans Land gebracht werden,
wird die Leber ausgescbnitten und in Fasser geworfen, worin sie ruht, bis
der Fang zu Ende ist. Ueht derselbe unregelmassig vor sich, so wird der
blanke Tbran gewohnlick niclit so rein und klar, als wenn die Fischerei auf
einmal aufhort. Wenn also der Fang vorbei ist, wird das klar obenfliessende
Fett in den Fassern abgeschaumt und in Tonnen abgegossen; es ist dies der
blanke Tbran. Das Ueberbleibsel in den Fassern wird sodann gekocht, und
daber kommt der braune Tbran. Braunblanker Thran ist verdorbener blan-
ker Tbran, welcber zu lange auf den Lebern gestanden bat, oder weil die
Lebern verdorben waren. Die Ealtbarlceit des blanken Tbrans hangt haupt-
sachlich von der Behandlung desselben ab. Es kann dies von Kennern genau
erkannt werden. Wenn der Thran diinn wie femes Oel fliesst, so halt er

sich, welches nicht der Fall ist, wenn er zahe fliesst. Es wird viel Thran von
der Leber des Seyfisches gewonnen, jedoch bei w6item nicht so viel als vom
Dorsch. Der blanke Seythran ist heller als der Dorschthran. Der braune
dunkler als der vom Dorsch und etwas kornig. In alien Jahreszeiten wird
der ganzen Kiiste entlang gefischt, und die Leber von verschiedenen Fisch-

arten, sowie die des Seehundes und anderer Seethiere Speck pele-mele behan-
delt. Wenn der Thran sogleicli in den Handel kommt, ist es oft schwierig,

die gemischten Sorten vom Dorschthran zu unterscheiden.

Nach einer anderen Mittheilung von Mack in Tromsoe, die mit der

obigen ganz iibereinkommt, kommt der meiste Leberthran vom Dorsch. Die-

ser Thran bleibt in der Kalte diinner, fliissig und klar, wiihrend der Seythran

selbst bei geringer Kalte steif und kornig wird. Die nachst folgende Menge
liefert der Seyfisch, und darnach der Haakjering. Alle diese Thransorten

werden nur aus Lebern bereitet. Man unterscheidet im Handel die folgen-

den Thransorten : 1 )
Oleum Jecoris Aselli fuscum. Farbe dunkelbraun

,
im

durchfallenden Lichte grunlich, in diinnen Schichten durchsichtig
;
Geruch

eigenthiimlich unangenehm und empyreumatisch; Geschmack bitter, den

Rachen stark reizend
,
schwachsaure Reaction auf Lackmuspapier. Specif.

Gewicht 0,929. In Alkohol losen sich in der Kalte 5 bis 6’ in der Siedhitze

6 bis 7 Proe. In Aether jede Menge.

2) Oleum Jecoris Aselli subfuscum. Farbe dem Malagawein ahnlick, Ge-

ruch eigenthiimlich
,
nicht unangenehm, aber starker als bei der folgenden

Sorte; Geschmack fischahnlicli, bitterlich, den Rachen reizend; Wirkung auf

Lackmus schwach sauer; specif. Gewicht 0,924; L6slickke.it im kalten Alkohol

2 bis 3, im siedend heissen 6 bis 7 Proc. .

3) Oleum Jecoris Aselli flavum. Farbe goldgelb; Geruch eigenthiimlich,

nicht unangenehm; Geschmack fischahnlich, nicht bitter; Wirkung auf Lack-

mus schwach sauer; specif. Gewicht 0,923; Loslichkeit in kaltem 2 bis 3, in

heissem Alkohol 3 bis 4 Proc.

Die Untersuchung der Zusammensetzung des Leberthrans hat zwei Mo-
mente im Auge zu kalten: die organischen und unorganischen Bestandtheile.

Die ersteren sind, wie bei alien Fetten, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasser-

stoff, und wenn man auch durch verschiedene Losungsmittel ungleichartige

Bestandtheile ausziehen kann, so ist fiir den Arzt der Thran in diesem Sinne

nichts anderes, als ein sehr leickt aufnekmbares, die Yerdauungsorgane nicht

belastigendes Fett von grossem Kohlenstoffgekalte. Die Wirkung des Thra-

nes in denvielen Fallen, wo er mit Erfolg angewendet wurde, besteht wesent-

lich darin, dem Umsatz der Muskelgebilde entgegenzutreten, indem ein leicht

verbrenDlicher Stoff dem arteriellen Sauerstoff dargeboten wird. Bei Atrophie,

bei Color mordax werden die Muskeln fast eben so scbnell wieder verzebrt,

in den Kreislauf des Blutes zuriickgenommen, als sie gebildet worden sind;



491Oleum Jecoris Aselli.

uml bei aller dargebotenen Nahrung firulet koine Korperzunahme Statt. In

I

Ermangelung geniigender Menge von Respirationsstoffen zerf'allcn die Muskeln

in die Gallenfette, welche durch den Darmkanal ins Blut zuriickkehren und

hier zur Warmeentwickelung verwendet werden, und in Kohlensaure und

Ilarnstoff, welche durch Lunge und Harnwerkzeuge ausgeschieden werden.

Dor Leberthran, weleher seiner chemischen Qualitat. nach den Gallenfetten am

: nachsten steht, wenigstens in Betreff des hohen Gehaltes an Kohlenstoff, ver-

tritt ihre Stelle, und vermindert den Umsatz der Muskelgebilde bis auf ein

.
gewisses Maass, unter welches er nicht herunter kommen kann, weil dieser

Stoffwechsel die Bedingung der Erscheinungen des Lebens ist.

Durch eine Untersuchung von Winckler in Darmstadt hat sich ergeben,

dass sich der Leberthran wesentlich von anderen verseifbaren Fetten dadurch

unterscheidet, dass sich bei der Verseifung kein Oelsuss, sondern ein anderer

Korper, Propyloxydhydrat (C6
H7 0 -f- HO), bildet. Tritt zu gleicher Zeit Ammo-

niak hinzu, so entsteht Propylamin (N H2 -f- C6 Ii
7).

Man soil dies erhalten, wenn

man 3 Unzen Leberthran mit 6 Drachmen Kalihydrat und mit 6 Unzen Was-

ser verseift, und der fertigen Seife ein Gemenge von 6 Unzen Kalk und 1

Drachme Salmiak zusetzt und gleich umschwenkt. Bei gelinder Erwarmung
bildet sich Kalkhydrat, und es destillirt eine concentrirte wasserige Losung

von Propylamin ohne freies Ammoniak iiber. Durch Sattigen desselben mit

verdiinnter Schwefelsaure und Yermischen mit Weingeist lasst sich das schwe-

felsaure Propylamin fallen. Es hat dieselbe Eigenschaft, als wenn es aus

Haringslake gewonnen ist.

Yon den unorganischen Bestandtheilen hat eine kleine Menge Jod am
i meisten die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich gezogen. Es ist zu be-

merken, dass das Jod nicht in einem solchen Zustande darin enthalten ist,

dass es durch Wasser ausgezogen oder durch die gewohnlichen Reagentien

entdeckt werden kann. Der Thran muss mit reiner Aetzlauge von Natron

oder Kali versetzt und dann damit gegluht werden. Aus der Kohle wird das

Salz ausgezogen, die Fliissigkeit beinahe mit Salzsaure neutralisirt, und nun
der grosste Theil des Kochsalzes, wenn man Natronlauge angewendet hat,

herauskrystallisirt. In der Mutterlauge wird das Jod durch die bekannten
Mittel, namlich Chlorwasser und Starkepapier oder Starkekleister, oder sal-

petrigsaures Kali, verdiinnte Schwefelsaure und Chloroform aufgesucht. In

einigen Thranarten hat man es nicht gefunden.

Der Leberthran ist in neuerer Zeit von einem gewissen Dr. de Jongh
; im Haag zum Gegenstand einer Speculation auf die Leichtglaubigkeit und den
Beutel der grossen Menge gemacht worden. Derselbe hat diejenigen Schritte

gethan, welche das Publicum glauben machen sollten, dass er eine besonders
genaue Kenntniss des Leberthranes und seiner Heilkrafte besasse, und dass
sein Thran ganz besonders wirksam sei. Er hat uberall Agenten zum Yer-
trieb seiner Waare angestellt, und denselben mit marktschreierischen Annon-
cen, wie bei den Goldberger’schen Rheumatismusketten, in die Zeitungen
einrucken lassen. Sein Thran wurde nur in versiegelten und etiquettirten
Flaschen und (das ist des Pudels Kern) zu einem sehr hohen Preise verkauft.
Eine Yergleichung des de Jongh’schen Leberthrans und einer sonst ini

Handel vorkommenden achten und guten Waare zeigte durchaus keinen Un-
terschied, weder in den Eigenschaften noch in den Wirkungen. Directe
Nachfragen, welche achtbare Hauser in Bergen anstellen liessen, gaben das
Resultat, dass Herr Dr. de Jongh seinen Leberthran aus den in den Handel
kommenden Mengen wie jeder andere Kaufmann ausgesucht hat, und dass
er. auf den Rath eines Kaufhauses in Bergen selbst, die sehr einfache Ope-
ration in Bergen damit vorgenommen hat, den Thran nach 8 Tagen ruhiger
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Lagerung noch einmal in andere Fasser iiberzuziehen
, wodurch die Waare

per lonne ungefahr 2 Speciesthaler holier kam, was aber mit dem von Dr.
de Jongh gewonnenen Aufschlage von iiber 100 Proc. in keinem Verhaltniss
Btelit. Dr. de Jongb wollte iiberall dern Publicum gegenuber glauben ina-
chen, dass er die Wirksamkeit seines Thranes durcb eine vorangegangene
Analyse gefunden babe. Dieses ist jedoch Irrthum oder Betrug, weil man
die vorzugsweise wirksamen Stoffe im Thran weder kennt, isoliren, noch be-
stimmen lcann, und zu sagen, dass die "Wirksamkeit dem Jodgehalt propor-
tional sei, wagte Herr Dr. de Jongh selbst nicht, indem er sonst sein Ge-
lieimniss verrathen hatte, und andere ihm auf diesem Wege leicht mit Erfolg
hatten entgegen treten konnen. Herrn Dr. de Jongh kommt es auch nicht

auf einige Kriimmen seiner Wege an. Er schickte ein Exemplar seines

Werkchens iiber den Leberthran an Liebig mit einem sehr hoflichem Briefe

und in der Absicht von diesem Gelehrten eineAutwort zu erhalten. Liebig,
der in dieser Uebersendung nur eine Artigkeit sah, antwortete verbindlich,

wie man in solchen Fallen zu thun pflegt, mit einigen Aeusserungen iiber

die Niitzlichkeit dieser Arbeit. Auf diesen Brief bin hatte Dr. de Jongh
die Unverschamtheit, auf jede Flasche seines Leberthrans ein Etiquette anzu-

bringen, worauf neben anderm Humbug stand: „Approbirt von Prof. Liebig
in Giessen.

“

Man ersieht hieraus, dass man nicht auf alle Briefe antworten soil.

Naclidem dieser Gegenstand in einigen Zeitungen ziemlich lebhaft ver-

fochten wurde, hat sich das Publicum iiber die grandiose Preiserhohung ge-

niigend belehrt, und es ist dieser Speculation wesentlich die Spitze abgebro-

chen worden. Jetzt lieisst sie Malzextract.

Oleum Juniperi. 5Bncl)I)olberK)ccrenol.

Es werde aus Wacbbolderbeeren bereitet.

Es soli farblos sein.

Es wird am besten aus noch nicht ganz reifen, jedenfalls frischen Wach-
holderbeeren durch Destination bereitet. Es ist farblos und hat ein specif.

Gewicht von 0,839 und lost sich in Alkohol von 0,85 specif. Gewicht nur

wenig auf. Es sind zwei ungleich fliichtige Oele in den Wachholderbeeren

enthalten. Das weniger fliichtige Oel ist nicht farblos und von 0,878 specif.

Gewicht. Es geht bei der Destination in den spateren Producten fiber und

bleibt bei der Rectification des rohen Oels auf dem^Wasser zuriick.

Oleum Lavandulae. &wenbeIob

Es sei diinnflussig, blassgelb oder griinlich-gelblich.

Das Lavendelol wird im siidlichen Frankreich aus zwei cultivirten Arten

des Lavendel, Lavandula angustifolia und latifolia durch Destination mit

Wasser gewonnen. Van Hees erhielt aus 12

V

2
Pfund getrockneter Blumen

2 Unzcn Oel von 0,882 specif. Gewicht, wahrend das im Handel vorkommende

Oel das specif. Gewicht von 0,917 besitzt.

Das Lavendelol ist gelb, dlinnfliissig, und sehmeckt brennend. An der

Luft wird es leicht dick und setzt in der Kalte ein Stearopten ab, welches
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dieselbe Zusaramensetzung wie der gewohnliche Campher hat. Mit Alkohol

von 0,S3 lasst es sich in alien Yerhiiltnissen mischen. Destillirt man das

kaufliche Oel mit Wasser, so erhalt man es sehr diinnflussig von dem specif.

Gewicht 0,877.

Oleum Lini. SeiitoL

Es ist ein gelbes oder braunlich-gelbes, fettes Oel. Man
:achte darauf, dass es nicht zu dickfllissig ist.

Das Leinol wird im Grossen auf Miihlen ausgepresst. Der Leinsamen

i enthalt 20 bis 22 Proc. Oel. Es besitzt einen eigenthiimlichen Geruch und
erstarrt erst bei sehr hohen Kaltegraden. Specif. Gewicht 0,93 bis 0,94. Es

hat eine geringe Anwendung in der Pharmacie.

Oleum Macidis. 3D£u6fatMut$enM.

Es ist farblos oder gelblicb und wird mit der Zeit gelb-

rothlich.

Es wird durch Destination der Muskatbliithe, Mads, mit Wasser erhal-

ten. Die Ausbeute betragt etwa y64 . Es enthalt nach Mulder 82,5 Proc.

Kohlenstoff, 10,8 Proc. Wasserstoff, 6,6 Proc. Sauerstoff.

Es scheint mit dem fliichtigen Oele der Muskatnuss identisch zu sein.

Bei langem Aufbewahren setzt sich ein Campher ab.

Oleum Menthae crispae. ^vaitfemin^iU.

Man bereite es aus Krauseminzblattern.
Es soil eine gelbliche Farbe haben.

Specif. Gewicht 0,969. Es enthalt ein Stearopten, das sich bei sehr nie-

derer Temperatur abscheidet.

Oleum Menthae piperitae. ^feffermitt§6L

Es wird aus Pfefferminzblattern bereitet und vermittelst

Wasserdampf rectificirt.

Es muss farblos sein und auf der Zunge das Gefuhl von Kiilte er-

regen.

Dieses Oel ist von sehr ausgedehntem Gebrauche
;

als Zusatz zu Pulvern,
zu Pfefferminzpastillen und zu sehr vielen Zahnmitteln, indem die damit
versetzten Zahnpulver und Zahnlatwergen am Morgen das Gefuhl eines rei-
nen Mundes, frei von dem Nachgeschmack der am vorigcn Tage genoBsenen
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Speisen und Getriinke, erregen. Es kommt deskalb auch viel auf die Reinheit
des Oeles und seine gute Erhaltung an. Dabei muss aucb der Geruchsinn
besonders in Anspruch genomrnen werden. Es ist hierbei zu bemerken, dasB
der erste Eindruok der ricbtige ist, indem durch langeres oder ofteres Rie-
chen an verschiedenen Sorten Oel die Nase, wie man sagt, ganz dumm wird
und gar nichts mehr ricktig beurtheilen kann. Wenn man sicb in.diesen
Zustand hineingearbeitet bat, so bleibt nichts ubrig, als eine Pause zu machen/'
bis alle Eindriicke verwisclit sind. Altes Oel nimmt einen terpentinolartigen

Gerucb an. Man kann es durch Rectification mit Wasser reinigen. Sein

specif. Gewicht ist 0,902 bis 0,910. Kane stellte durch fractionirte Destination

ein Oel von 0,899 specif. Gewicht dar, welches fur den pharmaceutischen Ge-

brauch nicht nothwendig ist. Eine Yerfalschung mit Weingeist findet man
nach Oberdorffer (Archiv der Pharm. 73, 1) am besten durch Schiitteln

mit Cklorcalcium oder essigsaurem Kali, welche Salze alsdann zerfliessen.

Oleum Nucistae Sftu^fatfamenol.

Oleum JSfucum moschatarum expression. SDluSfatnujjol. SRusfattutttcr.

Ein mit atherisckem Oel vermischtes festes Fett, leichter als

Wasser, von orangegelber oder gelb und weissbunter Farbe, von

durchdringendem Geruch, in siedendem Aether klar aufloslich.

Die Muskatbutter kommt in platten, parallelepipedischen Kuchen im Han-

del vor. Sie ist ein Gemenge von einem talgartigen, farblosen Oel, einem

butterartigen, gelben, fetten Oel und einem riechenden, fliichtigen Oel
;
16 Un-

zen enthalten., nach Schrader, 7 Unzen talgartiges, 8ya Unze gelbes und

% Unzen fluchtiges Oel. Kalter Alkohol und Aether losen das fliichtige und

gelbe fette Oel auf und lassen den Talg zuriick, welcher aber immer den

Muskatgeruch bekalt. Yon dem nach Abdampfung des Alkokols iibrig blei-

benden Oele kann das fliichtige durch Destination mit Wasser abgeschieden

werden. Wird die Muskatbutter mit dem vierfachen Gewichte Alkohols oder

Aethers gekocht, so lost sie sick ganzlich auf und setzt nach dem Erkalten

das talgartige Oel wieder ab. Die Muskatbutter wird meistens nur ausserlick

gebraucht. Sie lasst sick in dem mit heissem Wasser umgebenen Trichter

leicht filtriren und reinigen. Nachgeahmte, durch Yermischen mit Muskat-

nusspulver und Farben mit Orlean verfalschte Praparate sind nicht in der

vierfachen Menge kochenden Alkohols loslick.

Oleum Olivarum. DItbenoI.

Oleum Provinciale. ^robencevol.

Olea europaea L. Oleinen Link. II. 1. L.

Es sei gelblich, klar, geschmaclc- und gerucklos.

Das Olivenol kommt in versckiedener Giite und Reinheit im Handel vor.

Das beste oder Jungfernol wird durch ein gelindes Pressen erkalten. Darauf

erhalt man durch starkeres Pressen in der Warme das gewohnliche Baumol,
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uud zuletzt wire! oiuo ncuo Portion Oel aus dem Kuchen durch Anskochen

desselben ruit Wasser erlialten, wobei das Oel oben aufscbwimmt und abge-

nommen wird. Das letztere wird nur zur Seife benutzt. Jedes Olivenol bat

einen scbwaclien, eigenthiimlichen Geracb; das am beissesten gepresste be-

sitzt ibn im hocbsten Grade. Das scblecliteste hat eine griinliche Farbe von

aufgelostem Chlorophyll. Sein specif. Gewicbt ist 0,91. Schon iiber dem Ge-

frierpunkte des Wassers setzt es krystalliniscbe Korner von Stearin ab, und

zwar in um so grosserem Maasse, als es beisser gepresst worden ist. Bei

_4S°R. ( 6°C.) setzt es 28 Proc. Stearin ab, und ein beissgepresstes Oel

o-esteht ganzbcb. Durch nocbmaliges Auspressen, Wiederschmelzen und Ge-

stebenlassen erbalt man das Stearin immer reiner und schwerer scbmelzbar,

doch schmilzt es immer nocb viel leicbter als Talg, und ist also wahrschein-

licb von anderer Zusammensetzung als das Stearin des Talges. In der Som-

merwarme schmilzt aucb das ausgepresste und gereinigte Stearin des Oliven-

ols. Man hat sicb viele Mlihe gegeben, fremde Oele, die dem Olivenole bei-

gemiscbt sein konnen, zu entdecken. Diese Prufungen sind sebr unsicber

und beruben meistens auf der Erhartung des Oeles durch Scbutteln mit Sal-

petersaure, indem sicb dabei eine neue Saure, Elaidinsaure, bildet. Allein

jedes, aucb verfalscbtes Olivenol enthalt eine gewisse Menge acbtes und zeigt

dadurcb ein gewisses Erbarten, was sicb dem Grade nacb nicbt bestimmen

lasst, und bei den verscbiedenen achten Oelsorten schon ungleich ist. Auch
bedingt ein Zusatz von thierischern Fett ein schnelleres Gerinnen. Ein abn-

liches Gerinnen, wie die Salpetersaure bewirkt, wird aucb von einer Losung

von salpetersaurem Quecksilberoxydul und Quecksilberoxyd bervorgebracbt.

Allein diese Eigenscbaft besitzen aucb Ricinusol, Mobn- und Mandelol, wes-

halb diese Probe viel von ihrer Zuverlassigkeit verloren bat. Es mochte also

ein geiibtes Auge und Gerucbsorgan immer nocb das beste Criterium sein,

weil eine unsichere Probe eber verwirrt als belebrt, und man bat desbalb

eine um so grossere Sorgfalt auf Aussucben einer zuverlassigen und guten

Bezugsquelle zu ricbten.

Das Baumol bait sicb langer, ohne zabe zu werden, als andere Pflanzen-

ole, und es wird desbalb aucb vielfach von Uhrmachern als Reibung vermin-

derndes Mittel gebraucbt.

In neuerer Zeit ist das Sesamol aus Sesamum orientaje vielfach in Anwen-
dung gebracht worden. Es ist ein sebr schones, mildscbmeckendes Oel, welches

das Olivenol in sebr vielen Fallen vertreten kann, und wenn es an seiner Stelle

gebraucht wird, so ist dies nicbt gerade eine Verfalscbung, sondern nur eine

Substitution, da man kaum sagen kann, welches Oel die besseren Eigenschaf-

ten besitze. Das Sesamol erscheint bei 4° C. nocb vollkommen klar, nur
etwas dickfliissig, und gefriert erst bei — 5°C. zu einer gelblichen, schmieri-

gen Masse. Es enthalt also weniger Stearin als Olivenol, wenigstens als

heissgepresstes. Pohl*) hat die beiden Oele genau untersuclit auf ibre

Eigenscbaften, Verhalten zu Sauren, Indigo und ahnliche Beziehungen, bat

aber kein Resultat aus seinen Arbeiten gezogen, also de lana caprina. Nur
so viel folgt daraus, dass wenn man die unvermischten Oele durch sichere

Erscheinungen nicht unterscbeiden kann, eine Beimengung des einen zum
andem nocb weniger wird bemerkt werden konnen. Namentlich sind speci-

fisches Gewicht und Yerbalten zu Aether ganz gleicb.

*) Archiv der Pharmacie. Ganze Reihe, 135, 308.
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Oleum Papaveris. 9Jiol)itoL

Palaver somniferum L. Papaveraceen Juss. XIII. 1 . L.
%

Ein gelbliclies fettes Oel, fast ohne Geruch.

Das unter dem Namen Oeillette im Handel vorkommende Oel wird im
Grossen aus Moknsamen durch Mahlen und Pressen dargestellt. Sein specif.

Gewiclit ist 0,924. Es gestekt bei — 18° C. Es ist ein trocknendes Oel und
darf keinen ranzigen Geschmack zeigen, den es leicbt mit der Zeit annimmt.
Es wil'd statt des theureren Mandelols innerlich in Emulsionen gebraucht.

Oleum Ricini. 9Jtctnu6oL

Oleum Castoris. Picinus communis L. Euphorbiaceen Juss.

XXI. 8. L.

Ein fettes Oel, das etwas dickfliissig, farblos odei’ gelblich

gefiirbt, gerucklos ist und wenigstens in der gleichen Menge
hochst rectificirtem Weingeist sich lost. Man selie darauf, dass

es nicht zu dickfliissig ist.

Das Ricinusol wird im Grossen bereitet und in blechernen, wiirfelartigen

Gefassen, welcbe iiberall zugelothet sind, sogenannten Kanistern, in den Han-
del gebrackt. Um es daraus auslaufen zu lassen, schlagt man mit einem run-

den Eisen ganz am Rande und an der Ecke des oberen Bodens und diagonal

gegeniiber ein kleines Lock, um Luft einzulassen. Das letztere kann sehr

klein sein. Man kippt nun den Kanister um, legt ihn auf die sonst senkreckt

stekende Seite, das grosse Lock am unteren Rande, iiber den Rand eines

Tisckes kervorragend, hin. Die zu fiillenden Glasgefasse des Kellers stellt

man, in eine weite Sckiissel gesetzt, unter. Das Auslaufen findet langsam,

aber stetig Statt. Um einen Yerlust bei etwaigem Yerlassen des Ortes zu

vermeiden, ist die Sckiissel untergestellt. Die runden Locker in dem Kanister

verstopft man mit runden Holzpflocken, nackdem man das Gefass wieder auf-

gerichtet hat. Yieles Oel ist so rein, dass es ohne Weiteres zum Gebraucke

tauglick ist. Der letzte Rest und unreines Oel muss warm filtrirt werden.

Die dazu notkigen Yorriclitungen sind in meiner pkarmaceutiscken Technik

genau besckrieben.

Das Ricinusol ist sehr wenig gefarbt, das beste am farblosesten. Es liat

ein specif. Gewickt von 0,96 bis 0,97. Bei — 14,2°R. (— 18° C.) erstarrt es zu

einer durcksicktigen, weiss-gelben Masse. Sckon in der gewoknlicken Winter-

kalte sckeidet es etwas Stearin aus, welches durch Erwarmen wieder gelost

wird und im Raum der Officin sick nicht wieder aussckeidet. Der Luft aus-

gesetzt, wird es ranzig, zaher und trocknet endlich ganz aus. In Alkokol und

Aether ist es sehr loslich. Diese Ldslickkeit in Alkokol untersckeidet es von

anderen fetten Oelen, und man benutzt dieselbe, um Verunreinigungen mit

denselben zu entdecken. Die Frage, ob das Ricinusol durch ein beigemisch-

tes scharfes Harz seine purgirenden Eigensckaften erkalte, beriihrt den Phar-
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maceuten nicht, da er das Oel doch nur kaufen und auf seine Bereitung kei-

nen Einfluss ausuben kann. Sicher ist, dass auch das ganz mild schmeckende

Oel purgirende Eigenschaften besitzt. Mit Olivenol gemischt, wird es in Eng-

land auch als Haarol benutzt.

In neuerer Zeit hat man angefangen, das Ricinusol mit dem viel wohl-

feileren Sesamol zu versetzen. Ein kleiner Zusatz, welcher % nicht iiber-

steigt, kann durch Weingeist nicht ermittelt werden, indem sich dieses Ge-

menge ebenfalls in gleich viel Weingeist von 90 Proc. lost. Betragt jedoch

der Gehalt rnehr als x
/7 des VolumSj so mischt es sich nicht mehr klar mit

einem gleichen Yolum Weingeist, sondern es erfolgt Triibung und Abschei-

dung von Oel. Obgleich das Sesamol allein sich schwierig in Weingeist lost,

so wird seine Loslichkeit durch die Gegenwart des Ricinusols merklich erhoht.

Oleum Rosarum. ^ofeitoL

Bosa damascena Miller. Bosa moschata Miller und andere Arten.

Bosaceen Bindley. XII. 5. L.

Es ist farblos oder blass gelblich und dickfliissig. Bei ge-

wobnlicher Temperatui' ist ein Theil fest.

Das Rosenol besteht aus einem geruchlosen, festen Fette, Stearopten,

welches das Gestehen in der Kalte veranlasst, und aus einem fliissigen, nicht

naher untersuchten Oelo. Das specif. Gewicht ist 0,832. In der Warme lost

sich das Stearopten vollkommen auf. In Weingeist ist es ganz loslich; doch

scheidet sich das Stearopten zuweilen in diinnen, farblosen, krystallinischen

Blattchen aus. Trennt man sie durch ein Filtrum, so verlieren sie nach Ab-
duften des anhangenden fliichtigen Oels alien Geruch. Das Rosenol ist fur

den Pharmaceuten nur ein Wohlgeruchsmittel, mit dessen grosserer oder ge-

ringerer Giite keine hoheren Zwecke verbunden sind. Man hat sich beim
Ankaufe nur gegen Schaden zu verwahren.

Oleum Rosmarini. OJoSmarinflt

Bosmarinus officinalis L. Labiaten Juss. II. 1 . L.

Es ist diinnfliissig, farblos oder griinlich-gelb.

Es wird durch Destination des Rosmarinkrautes mit Wasser gewonnen.
Es ist dunnfliissig, riecht durchdringend nach dem Kraute. Specif. Gewicht
0,897 bis 0,911. Je nach der Jahreszeit enthalt es mehr oder weniger Stea-

ropten. Durch Rectification mit Wasser erhalt man ein Oel vom specif. Gewicht
von 0,885 bis 0,887. Siedepunkt 166° C. Es lasst sich mit Alkohol von 0,83
in alien Verhaltnissen mischen.

Mohr, Commentar. 32
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Oleum Sabinae. @nbcbnumol.

Man bereite es aus den Sadebaumspitzen.
Es muss farblos sein und ist vorsichtig aufzubewahren.

Es ist frisch bereitet farblos, wird aber durch Oxydation bald gelblich

und dickfliissig. Specif. Gewicht 0,91 bis 0,94. Absoluter Alkobol lost es in

jedem Verhaltniss. Frisches Kraut giebt 1 y3 Proc. Oel, getrocknetes 2 Proc.,

frische Beeren 10 Proc.

Oleum Sinapis. 2letfyerifd)e§ @enfol.

Sinapis nigra L. Cruciferen Juss. XV. 2. L.

Es ist farblos oder gelblich, schwerer als Wasser, sehr leicht

in Alkohol und Aether und in fiinfzig Theilen Wasser loslich.

Es muss vorsichtig aufbewahrt werden.

Das fliichtige Senfol ist, wie das Bittermandelol, nicht fertig in dem Samen
enthalten, sondern entstebt erst durch die Wechselwirkung mehrerer Stoffe bei

Gegenwart von Wasser. Als die dem Amygdalin entsprechende Substanz hat

man eine Myronsaure aufgestellt, und die dem Emulsin entsprechende Substanz
hat man durch gewisse Losungs- und Ausziehungsoperationen rein dargestellt

zu haben geglaubt und ihr auch, nach franzosischer Art*), einen Namen My-
rosyn, abgekurzt aus Myrosynaptase, gegeben. Da man die die Senfolbildung

befordernde Substanz wenigstens im concentrirten Zustande dargestellt hat, so

ist daraus ersichtlich, dass verschiedene Stoffe zur Bildung des Oeles beitragen.

Der eiweissartige Stoff, das Myrosyn, ist im schwarzen und weissen Senf ent-

halten, wie das Emulsin in den siissen und bittern Mandeln enthalten ist,

wahrend der zweite Bestandtheil zur Bildung des Senfols nur im schwarzen

und nicht im weissen Senfe, wie das Amygdalin nur in den bittern Mandeln,

sich vorfindet. Es giebt demnach der weisse Senf allein ebenso wenig Senfol,

wie siisse Mandeln Bittermandelol. Die Bereitung des Senfols kann nur im

Grossen vortheilhaft geschehen, weil das Oel etwas loslich in Wasser ist, und

nur wiederholte Operationen Gelegenheit gaben, das erst iibergegangene Was-

ser wieder zu benutzen.

Die Senfsamen werden am besten unter stelienden Muhlsteinen fein zer-

mahlen, und dann das fette Oel ausgepresst. Nach diesem werden dieKuchen

noch einmal fein zermahlen und mit gewohnlichem Wasser zur Maceration

angesetzt. Die Bildung des Senfols hat erst nach mehreren Tagen stattge-

funden. Es ist bekannt, dass bei der Bereitung des Senfes fur den Tischge-

brauch der gemahlene Senf anfangs bitter und unangenehm schmeckt, und

dass erst nach langerer Zeit der eigenthiimliche Senfgeschmack auftritt. Erst

wenn dies geschehen ist, kann die Destination des Senfols in bekannter Weise

vorgenommen werden. Das mit Wasser iibergehende Oel ist triib und gelb-

*) Annal. d. Chem. u. Pharm. 34, 224.
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lich und wird durch Rectification mit Wasser klar und farblos. 15 Pfund

Senfsamen geben etwas mehr als 10 Drackmen Oel. Die Menge der Ausbeute

beruht auf der Giite und Frische des Senfsamen s,
sowie darauf, dass nicht zu

viel Wasser mit iibergeht, weil dieses nahezu 2 Proc. Oel in Auflosung balten

kann. Das robe, gelbliche Oel hat ein specif. Gewicht von 1,0387. Es besitzt

einen ausserordentlich starken und stechenden Geruch, sein Dampf reizt die

Augen, und das Oel bringt auf alien nicht zu harten Stellen der Haut sehr

schnell Rothung und Blasen hervor, welcher Eigenschaft es seine Anwendung

als Arzneimittel, nach der Lehre der Ableitungstheorie, verdankt. Mit Wein-

geist verdunnt erzeugt es Rothung auf grosseren Stellen des Korpers, wo es

eingerieben wird, und fiir sich allein, oder mit Starke angemacht bewirkt es

Blasenbildung. Es kocht bei 114,4°R. (143°C.). In Alkohol und Aether ist es

sehr loslich und wird aus diesen Losungen durch Wasser ausgeschieden. In

der Warme lost es viel Schwefel auf, der beim Erkalten zum Theil keraus-

krystallisirt. Es enthalt 32,43 Proc. Schwefel.

Ueber den ganzen Yorgang bei der Entstehung ist man noch im Unkla-

ren, trotz der ausfurlichen Arbeiten. Erst im vorigen Jahre sind von Will
und KSrner*) Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der Myronsaure,

welche bis dahin noch ganz unbekannt war, mitgetheilt worden. Das Yer-

fahren der Darstellung war, mit einigen wesentlichen Modificationen, dasselbe,

welches Bussy**) in seiner Abhandlung iiber diesen Gegenstand angegeben

hat. Der gepulverte, nicht entolte Senfsamen wurde mitWeingeist von 80 bis

85 Yolumprocenten Alkohol langere Zeit im Sieden erkalten, dann heiss aus-

gepresst, und mit dem Ruckstand dieselbe Operation wiederkolt.

Der im Wasserbade scharf getrocknete und zerriebene Presskuchen wurde
etwa 12 Stunden mit dem dreifachen Gewichte destillirten Wassers macerirt,

und der Ruckstand noch einmal mit dem doppelten Gewicht Wasser etwa 2

Stunden behandelt.

Die wasserigen Ausziige wurden mit aufgeschlammtem kohlensauren Baryt

im Wasserbade rasch zum Syrup verdampft. Ohne den Zusatz des kohlensau-

ren Baryts wird die Fliissigkeit stark sauer, es tritt freie Sclrwefelsaure auf,

und man erhalt keine Spur von myronsaurem Kali. Der syrupartige Yer-

dampfungsruckstand wurde nun mit viel Weingeist von 85 Proc. im Wasser-
bade zum Sieden erhitzt, der gelbliche Auszug abfiltrirt, und die riickstandige

Masse nochmals mit Weingeist behandelt.

Die erste Abkochung der Samen mit Weingeist kann demnach keinen

andern Zweck gehabt haben, als das Myrosyn zu coaguliren. Es muss aber

dadurch auch ein Yerlust an myronsaurem Kali entstanden sein, da dieser

Korper aus dem syrupartigen Ruckstand der wasserigen Behandlung mi t,

'Weingeist von derselben Starke ausgezogen wurde. Wenn nun gleich gesagt
wird***), dass das myronsaure Kali in verdiinntem Weingeist schwer loslich

3ei, so wird doch auch zugleich bemerkt, .dass es aus Weingeist in kleinen

weissen, wawellitartig gruppirten, seidenglanzenden Nadeln herauskrystallisire.

Bussy trocknete seine Senfsamen erst bei 100° C. und presste dann das fette

Oel aus. Durch die erste vorlaufige Behandlung mit Weingeist von 85 Proc.

behauptet er gewisse Bestandtheile ausgezogen zu haben, welche bei der Kry-
stallisation hinderlich sein wurden.

Die gereinigten weingeistigen Ausziige, wobei jedoch nicht gesagt ist,

ob der erste Auszug der Samen mit einbegriffen sei, wurden 24 Stunden lang

*) Annalen der Chem. u. Pharm. Bd. 125, S. 2G3. **) Ebendas. 34, 227.
***) Ebendas. 125, 2G2.

32 *
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der Ruhe iiberlassen, der gebildete gelbliche Niederschlag von Schleim durch
eine Filtration getrennt, und dann vom Filtrat dor Weingeist im Wasserbade
durch Destination entfernt. Die riickstandige Flussigkeit wurde filtrirt und
auf flacben Tellern der Krystallisation iiberlassen. Der so erhaltene, gelbbraune
Syrup erstarrte bei warmerer Jahreszeit (durch Verdunsten) in 4 bis 5Tagen,
im Winter nach 8 Tagen zu einer aus Nadeln bestehenden Krystalhnasse.

Diese wurde mit 75procentigem Weingeist zu einem Brei umgeriihrt und
ausgepresst, und der krystallinische, fast weisse Kuchen aus 84- bis 90procen-
tigem Weingeist so oft umkrystallisirt

,
bis die Krystalle nach dem Trocknen

weiss erschienen. Aus 2 Pfund Samen wurden in dieser Art 5 bis 6 Gramm
(0,5 bis 0,6 Proc.?) myrousaures Kali erhalten. Das Kali stammte offenbar

mit aus dem Senfsamen, da es niemals zugesetzt wurde. Das myronsaure
Kali ist leicht loslich in Wasser, schwerloslich in Weingeist, unloslich in

Alkohol, Aether, Benzol und Chloroform. Die Losungen reagiren neutral.

Es enthalt kein Krystallwasser.

Die Analyse fiihrte zu der Formel:

c20 h18 nks4 o20

und es enthalt also dieser merkwiirdige Korper die 6 Elemente, und wie die

Verfasser sagen, ersieht man auf den ersten Blick, dass sich die vorstehende

Formel zerlegen lasse in die

des Senfols C8 H5 NS2

des Zuckers C12H12 012

des sauren schwefelsauren Kalis . . H KS2 08

C20 H18NKS4 O20 .

Ueber die Constitution desselben meinen die Verfasser (S. 277), dass es

keinem Zweifel zu unterliegen scheine, dass die Zucker- und Schwefelsaure-

gruppe fertig gebildet in der Verbindung vorhanden seien, wahrend dies fur

die Senfolgruppe weniger deutlich ausgesprochen sei. Es ist diese Ansieht

eine Folge der in der neueren organischen Chemie allgemein geltenden An-

schauungsweise, dass die Zersetzungsproducte einer Verbindung als vorher-

1

bestehend darin angesehen werden. Abgesehen davon, dass man sich keinen

Begriff davon machen kann, wie drei so verschicdene Korper, wie Zucker,

Senfol und doppelt-schwefelsaures Kali sich zu einer chemischen Verbindung

vereinigen konnen, so ist auch nicht einleuchtend
,
wodurch in dem myron-

sauren Kali, dessen Losung neutral reagirt (S. 262), das eine Atom freier

Schwefelsaure gesattigt sein soil, da weder der Zucker noch das Senfol eine

alkalische Wirkung ausiiben. Ware fertig gebildete Schwefelsaure darin ent-

halten, so miisste die Losung mit Barytsalzen sogleich schwefelsauren Baryt

niederschlagen, was aber nicht geschieht. Bussy fiihrt (S. 226) an, dass die

wasserige Losung des myronsauren Kalis weder durch salpetersaures Silber,

noch durch salpetersauren Baryt und essigsaures Blei gefallt werde. Wohl

entsteht durch Kochen mit Barytwasser ein Niederschlag von schwefelsaurem

Baryt, und durch blosses Vermischen mit Barytwasser erst nach einiger Zeit.

Es geht daraus aufs Bestimmteste hervor, dass keine Schwefelsaure im myron-

sauren Kali vorhanden ist, so wie es denn auch ganz unbegreiflich ist, dass

eine organische Saure ein schwefelsaures Kalisalz als solches enthalten konne.

Zieht man dieses ab, so bliebe die Summe der Bestandtheile des Senfols und

des Zuckers als eigentliche Myronsaure librig, die aber nicht existirt.

Bussy fiihrt an, dass er Myronsaure durch Zersetzung ihres Kalisalzes mit

Weinsaure erhalten habe', wobei sich Weinstein bilde; noch sicherer erhalte

man die Myronsaure durch Zersetzung von myronsaurem Baryt mit Schwefel-

saure. Wenn es iiberhaupt einen myronsauren Baryt giebt, so kann die My-
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ronsaure doch keine fertig gebildete Schwefelsaure entlialten. Auch ist der

Schwefel nicht mit einemBasyl verbunden, weil sonst die Losung mit Silber-

und Bleisalzen die Schwefelverbindungen dieser Metalle geben miisste, was
aber nacb der ausdriicklichen Bemerkung von Bussy nicht geschieht. Er hat

die reine Myronsaure nicht krystallinisch darstellen konnen; er fuhrt nur an,

dass sie geruchlos, nicht fliichtig, bitter und deutlich sauer sei. Beim Ein-

dampfen gab sie eine Masse wie Melasse und war nach dem Auflosen unver-

andert. Wenn nun auch aus der Analyse von Will und Korner die pro-

centische Zusammensetzung des' myronsauren Kalis als sicher hervorgeht, so

wissen wir von der Myronsaure selbst nichts, so wie auch beide iiber die

Constitution der Myronsaure gar keine Betrachtungen anstellen, wohl aber

fiber die des myronsauren Kalis (S. 277). Sehen wir die Praexistenz der

Schwefelsaure als nicht begriindet an, und ziehen wir das Atom Kalium und
1 At. Sauerstoff von der Formel des myronsauren Kalis ab, so wiirde die

unwahrscheinliche Formel von C20H18NS4 O19 fur die Myronsaure ubrig bleiben.

Auch aus dem Grunde ist die Zerfallung des myronsauren Kalis in die

genannten drei Gruppen unwahrscheinlich, weil nun gar kein Antheil an der

Zersetzung dem Myrosyn iibrig bliebe. Dieses konnte nichts abgeben und
nichts aufnehmen, und wir hatten eine Katalyse vom reinsten Wasser vor uns.

In diesem Falle wiirde jede kleine Menge Myrosyn eine noch so grosse

Menge des myronsauren Kalis umsetzen konnen, was aber gegen alle Erfah-

rung bei der Bereitung des Senfols und des Bittermandelols streitet. Das
Myrosyn, von welchem Bus sy selbst sagt, dass er es „noch nicht ganz recht

erkannt“ habe, bereitete er durch Ausziehen des weissen Senfs mit kaltem
Wasser, Eindampfen bei einer 40° C. nicht iibersteigenden Temperatur zur

Syrupconsistenz und Ausfallen mit Weingeist. Wieder in Wasser gelost und
eingedampft stellt es eine dem Emulsin ahnliche Substanz dar, ist aber davon
ganz verschieden, denn mit Amygdalin bewirkt es ebenso wenig Bildung von
Bittermandelol, als Mandelemulsin mit myronsaurem Kali das Senfol giebt.

Das Senfol hat die Zusammensetzung C8 H6 NS2 ,
welche von Will*) in

einer vortrefflichen Arbeit iiber diesen Gegenstand festgestellt wurde. In dem
Handworterbuch der Chemie, 2. Aufl. I, S. 569 wird das Senfol nach Will’s
Yorgang als die Schwefelcyanverbindung des Allyls (C6H5) betrachtet, trotz-

dem dass schon im Jahre 1844 Will nachgewiesen hatte, dass sich aus dem
Senfol keine Schwefelcyanverbindung herstellen lasse. Er sagt S. 41 des eben

citirten Aufsatzes, dass die Herren Dumas und Pelouze durch die Einwir-

kung von atzenden Alkalien auf das Senfol ein Schwefelcyanmetall dargestellt

haben wollen, dass er aber wiederholt und oft darnach gesucht habe, ohne
eine Spur zu finden.

Ebenso zeigten Eisenoxydsalze in der schwach angesauerten
,
von der

Zersetzung des Senfols durch Kalihydrat herriihrenden Fliissigkeit eine unbe-

deutende Rothung, welche aber bei Zusatz von inehr Saure verschwinde und
nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit derjenigen habe, die eine Spur Schwe-
felcyankalium in der namlichen Fliissigkeit hervorrufe. Trotz diesen hand-

greiflichen und schlagenden Beweisen, dass im Senfol kein Schwefelcyan vor-

handen ist, und dass es auch nicht durch Behandlung mit Aetzkali daraus

ausgezogen oder erzeugt werden kann, hat man der beliebten Spielerei mit

Formeln nicht widerstehen konnen, und weil sich die Formel C8
H

5NS2 ganz
leicht in C6H5 -f- C2 NS2 spalten liess, das Senfol als ein Allylrhodaniir ange-

sehen. Den Korper C6 H3 hat man Allyl genannt, als wenn ein solcher Kor-

*) Annal. d. Cbem. u. Pharm. 62, 7.
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per existirte. In keinem Falle kann er die Eigenschaften eines basischen
Metalles haben, und der Name Allyl, welcher von Allium wegen des Knoblauch-
geruches abgeleitet ist, kann unmoglich einem echwefelfreien Korper beigelegt
werden, da die Zwiebel- und Knoblaucbgeriiche immer mit einem Schwefel-
gehalte zusammenhangen

,
gleichgiiltig ob die Kohlenwasserstoffverbindung

C6H6 oder sonst eine andere ist. Das Senfol ist eine ungegliederte Verbin-
dung nach der oben mitgetheilten Formel, und alle gewaltsame Zersetzungen
durch Eingriff stark wirkender Agentien lehren nicht das Geringste fiber die
Zusammensetzung, sondern sind nur einzelne Thatsachen, welche alle gleich-

berechtigt sind, wenn sie richtig beobacbtet sind.

Oleum Succini rectificatum. D'iectiftcirteS SBernfteinoI.

Es werde robes Bernsteinol mit der dreifachen Menge Was-
sers aus einer Glasretorte destillirt, so dass der dritte Theil des

angewandten Oels zurlickbleibt, oder so lange noch farbloses Oel

ubergeht.
Frisch bereitet ist es farblos und wird mit der Zeit gelb.

Die trockne Destination des Bernsteins wird vortheilbaft nur im Grossen
betrieben, weil man Apparate ausschliesslich dazu verwenden muss, die zu

nichts Anderem gebraucht werden konnen, und die im Ganzen sehr geringe

Yerwendung der Praparate in den einzelnen Officinen nicht die nothige

Uebung und Erfahrung erlangen lasst. Die Gegenden Preussens, denen die

Natur das Monopol dieses Korpers iibergeben hat, eignen sich wohl am besten

zu diesem Geschaftszweige, weil dazu auch die kleineren Stiicke und Abfalle

von der mechanischen Bearbeitung des Bernsteins sehr gut verwendet werden
konnen. Das gerostete Bernsteinharz

,
auch Bernsteincolophonium genannt,

findet eine grosse Anwendung in der Firnissbereitung, und es lasst sich diese

Manufactur zugleich mit der Bereitung des Oels und der Saure verbinden.

Jedenfalls ist die Gewinnung des geschmolzenen Harzes eine Bedingung einer

mit Nutzen zu bewerkstelligenden Bereitung der Saure und des Oeles.

Der Bernstein ist ein Product des Pflanzenlebens einer untergegangenen

Schopfung. Er wird in fast unverminderter Menge aus dem baltischen Meere
durch den Wellenschlag ausgespiilt und am Ufer aufgelesen. Er enthalt in

seiner Mischung Sauerstoff. Dieses Element bedingt in der Zusammensetzung

organischer Stoffe immer einen hohen Schmelzpunkt und Siedepunkt und
grossere Unlosliehkeit in reinen Kohlenwasserstoffverbindungen, wie die athe-

rischen Oele meistens sind. In gleichem Maasse ist auch eine grossere me-

chanische Harte damit verbunden. So sind roher Bernstein und Copal fester

und zaher, als die geschmolzenen Harze. Durch die Anwendung einer hoheren

Temperatur findet in dem Bernstein, wie in alien organischen Korpern, eine

Zersetzung Statt, und der Sauerstoff geht gleich zu Anfang mit Wasserstoff

entweder als Wasser, oder mit kleineren Mengen von Kohlenstoff und Wasser

als entschiedene Saure fiber. So aus dem Holze die Essigsaure, aus dem
Bernstein die Bernsteinsaure. Mit dem Entweichen einer sauerstofireicheren

Verbindung vermindert sich das relative Verhaltniss des Sauerstoffs in Reste,

und er wird schmelzbar. Der reine Bernstein ist unzersetzt ganz unschmelz-

bar; er sclimilzt nur nach dem Entweichen eines Theiles des Sauerstoffs in

irgend einer Yerbindung, und es muss deshalb die Hitze langsam und nicht
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zu heftig zugefiikrt werden, wenn nicht die bereits geschmolzenen Theile ver-

brannt und verkohlt werden sollen, wobei sie durcli Entweichen des Wasser-

stoffs in Verbindung mit Kohlenstoff einen Theil dieses letzteren in immer
grosserer Unschmelzbarkeit znrucklassen. Die kohlenwasserstoffigen Producte

der trocknen Destination kommen deshalb nack den sauerstoff'haltigen, und

weil nicht an alien Stellen der Retorte dieselbe Warme und dasselbe Stadium

der Zersetzung vorhanden ist, iiberdecken sick die Grenzen des Auftretens

beider Korper eine Zeitlang, bis die spateren Producte in immer grosserer

Reinheit auftreten. Die fliichtigen Koklenwasserstoffverbindungen kommen
zunackst hinter den sauerstofl'haltigen

,
und die schwerer fliichtigen, d. h.

wasserstoffarmeren
,

zuletzt. Zu diesen gehort der zahe Theer bei der De-

-stillation des Bernsteins. Beide bestehen aus mehreren ungleich fliichtigen

Oelen und enthalten karzartige Korper in Auflosung, von denen sie durck

.Destination mit Wasser getrennt werden konnen. Diese tkeoretiseken Be-

tracktungen miissen als Ankaltepunkte genommen werden, wenn man die

•trockne Destination des Bernsteins mit dem grossten Vortheil ausfiihren will.

Arbeitet man mit einer glasernen Retorte, so geht diese verloren, und man
wiirde das Bernsteincolophonium nur durck Zerschlagen der Retorte gewin-

nen konnen. Destillirt man bis zur Zerstorung des Bernsteins, so ist die

iRetorte ebenfalls unbrauchbar, weil die koklige Masse sich nicht mehr daraus

• entfernen lasst. Da nun auck die Bernsteinsaure von der Pharmacopoe als

ein kaufliches Praparat aufgefiikrt ist, so wird nicht leicht Yeranlassung sein,

;zu den grosseren, eigens zu construirenden Apparaten aus Gusseisen oder

'Steingut seine Zufluckt zu nekmen.
Das rohe Oel wird nack Anleitung der Pharmacopoe mit der dreifacken

Menge Wasser destillirt, so lange das Oel farblos iibergekt. Man kann sick

dazu einer glasernen Retorte und einer Rohrenkiihlung bedienen.

Oleum Tanaceti. OfaitifanioL

Tanacetum vulgare L. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Es muss griin-gelblich sein.

Dieses Oel ist hellgelb oder griinlich und riecht stark und unangenekm
nach der Pflanze, schmeckt bitter scharf und verpufft nicht mit Jod. Specif.

Gewicht 0,931. Es wird nur aus den Bliitken dargestellt, obgleick das Kraut
auch ein atherisches Oel entkalt. ,

Oleum Terebinthinae. XevpeiUtnoL

Finns silvestris L. Finns pinaster Alton et Ficea excelsa Link.

Goniferen. XXI. 8. L.

Es ist dunnfUissig und farblos; vorzuziehen ist dasjenige,

welches aus dem sudlichen Frankreich zu uns kommt. Man sehe
darauf, dass es nicht durch Kiehnol, Oleum Fini, verfalscht ist,

welches einen brenzlichen Geruch hat.
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Nach der Beschreibung, dase das Oel farblos sein solle, echeint die Phar-
macopoe nur das rectificirte zu gestatten.

Dieses wohlfeilste und von der Natur in grosster Menge dargebotene
fitherische Oel ist wegen seiner grossen Anwendbarkeit im Leben ein Gegen-
stand des Grosshandels. Man bezieht es in holzernen Gebinden und in Glas-
ballons. Das farbloseste ist vorzuziehen. Das rohe Oel bat immer, schon
eine gewisse Oxydation erlitten

,
welche mit der Zeit imraer rascher vor sich

geht, bis es sich in ein zahes, zuletzt austrocknendes Harz verwandelt. Das
gewohnliche Oel halt dieses Harz in Auflosung und kann nur durch Destina-
tion von demselben vollstandig und rein getrennt werden. Eine Behandlung
mit Weingeist fiihrt nicht zum Ziele, weil das Oel davon etwas in sich auf-

nimmt. Man erkennt den Harzgehalt beim Yerdampfen auf einer reinen

Glasplatte, besonders aber beim Brennen in einer sogenannten Camphinlampe,
wobei sich in diesem Falle der Docht sehr bald verstopft. Aus diesem Grunde
kann das Terpentinol immer erst nach einer Rectification in Dochten unter

Anwendung holier Zuggliiser gebrannt werden. Zu alien anderen technischen

Anwendungen ist das rohe Oel ohne Weiteres anwendbar.
Die Rectification geschieht am besten aus einer breiten und flachen Blase

von Kupfer. Man bringt in das Destillationsgefass eine Schicht rohes Terpen-

tinol und eine drei- bis viermal so hohe Schicht Wasser darunter. Nach
gutem Yerschlusse aller Fugen giebt man gelindes Destillationsfeuer. Sobald

die Destination eine Zeit lang im Gange ist, kann man das Feuer etwas ver-

starken, so dass die gemischten Destillate in ruhigem Strahle iibergehen. Das

mit iibergehende Wasser giebt man von Zeit zu Zeit in die Blase zuruck und
setzt die Destination so weit fort, bis man nach Schatzung des Eingesetzten

und des Uebergegangenen zwei Drittel bis drei Viertel iibergezogen hat. Man
trennt es jetzt von Wasser und bewahrt es in ganz trocknen, fast ganz ge-

fiillten, kleineren Flaschen.

In diesem Zustande ist es farblos und wasserklar, sehr diinnflussig, von

dem bekannten starken Geruche und einem specif. Gewichte von 0,86.

Das Terpentinol ist in Alkohol, der nicht wasserfrei ist, schwer loslich.

100 Thle. Spiritus von 0,84 specif. Gewicht losen nur 13y2 Thle. Terpentinol

auf. Erst ein 94- bis 96procentiger Weingeist lost es reichlicher auf, und
eine solche Losung wurde in den Liid ersdorf’schen Gaslampen gebrannt.

In diesem Gemenge ist der Sauerstoff des Weingeistes hinreichend, das Ter-

pentinol in diinnem Dampfstrahl an freier Luft ohne Russen verbrennbar

zu machen. Durch das amerikanische Erdol sind sie jetzt ausser Gebrauch

gekommen.
Das Terpentinol hat die Zusammensetzung von vielen atherischen Oelen,

C20 H16 ,
ohne dass man ahnen konne, worin der Unterschied des Geruches

seinen Grand habe.

Oleum Thymi. £fyt)mtattol.

Thymus vulgaris L. Labiaten Juss. XIV. 1. L.

Es ist diinnflussig, farblos, blassgelb oder griinlich und farbt

sich mit der Zeit braunlich roth.

Es wil’d durch Destination des bliihenden Krautes, besonders in Frankreicb,

gewonnen, von woher es zu uns gebracht wird.
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Oleum, Valerianae. ©atbvianoL

Man bereite es aus B al dr i anwurzel.
Es muss griinlich-gelb sein.

Die geschnittene Wurzel wird mitWasser destillirt. DieAusbeute betragt

0,4 bis 1,2 Proc. der trocknen Wurzel; in einzelneu Fallen wurden 1,5 bis

1,8 Proc. erhalten.

Das Baldrianol ist blassgelb, zuweilen im frischen Zustande griinlich. Es

hat einen intensiven Baldriangerucb, der mit dem Alter starker und unange-

nehmer wird. Specif. Gewicht 0,90 bis 0,93; alteres 0,94 bis 0,96. In starker

] Kalte wird es dickflussiger. Da das Baldrianol aus mehreren Oelen und der

Baldriansaure bestebt, so ist sein Siedepunkt sehr unbestimmt und schwankt

urn 200°C. Bei der Rectification mit Wasser geht von 120° C. an ein sauer-

stofffreies Oel fiber, welches alle Baldriansaure enthalt. Durch Destination mit

Aetzkali erhalt man das Camphen, C20H16 ,
allein.

Im ferneren Verlauf der Destination geht ein sauerstoffhaltiges Oel, Valerol,

'C12H10 O 2 ,
iiber, und endlich zwischen 300 und 400°C. (?) geht noch ein dick-

flussigeres Oel fiber.

Die Baldriansaure soil aus der Oxydation des Valerols entstanden sein

!
(Gerhardt), oder richtiger, das Valerol ist aus der Entsauerstoffung der
Baldriansaure entstanden. Sie ist in dem officinellen Oele mit enthalten, wes-
halb eine saure Reaction desselben keinen Vorwurf begriindet.

Opium. Opium.

Opium Smyrnaeum. @int}nta#0piiun. Laudanum. Meconium.

SRoljnfaft. Papavcr somniferum L. Papaveraceen Juss. XIII. 1. L.

Eine Masse in mehr ocler weniger abgerundeten Kuchen von
verschiedener Grosse, die mit einem Mohnblatte umhiillt und mit
den Friichten einer Ampferart bestreut sind. Sie ist ausserhalb
barter, braun, innen ungleichartig weich, aus Kornchen oder
Thranen dicht zusammengefiigt, braun -gelb oder gelblich, mit
den Fingern geknetet erweichend; von bitterem Geschmack und
betaubendem Geruch, in Weingeist und in Wasser zum Theil
lbslich.

Man hiite sich vor einem zu weichen oder gar verschimmel-
ten, sowie vor zu hartem, zerbrechlichem Opium.

Da der Gehalt des Opiums an Morphium von 3 bis 13 Pro-
cent scbwanken kann, so darf nur getrocknetes und gepulvertes
Opium angewendet werden, welches wenigstens 10 Procent Mor-
phium enthalt.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.



506 Opium.

Von einem so wichtigen Arzneimittel
,
wie das Opium ist, darf nur die

allerbeste Sorte in Gebrauch gezogen werden. Diese ist, wie auch der Text
feststellt, das Smyrnaische. Sie kommt in i-undlichen Broden von iy2 bis

2 Pfund Gewicht vor, die Klumpen sind ausserlich hart, innerhalb mehr oder
wenigcr weich, zuweilen schmierig, roit Mohnblattern eingehullt und hin und
wieder mit dem Samen einer Ampferart bestreut. Schneidet man ein seiches

Stuck durch, so finden sich im Inneren eine Menge kleiner, glanzender, hell-

braun gelblicber Horner, welche von der Art des Einsammelns entstehen. Es
befinden sich oft in derselben Kiste einzelne diinne, platte und weiche Stiicke,

welche keine Thranen mehr erkennen lassen und auch geringbaltiger an Mor-
phium sind. Die gute Sorte liefert 13 bis 13y2 Proc. Morphium und hochstens

% Proc. Codein. Dieses Opium ist durch den starksten und am entschieden-

sten ausgesprochenen, eigenthumlichen Geruch des Opiums ausgezeichnet, der

Vielen nicht unangenehm erscheint. Verschiedene andere Sorten von Smyr-
naischem Opium, welche im Handel vorkommen, sind von geringerer Gute
und diirfen nicht als solches, sondern (bei giinstigem Einkaufe) nur zur Be-

reitung der Morphium salze verwendet werden. Eine Sorte besteht aus klei-

nen, kugelrunden, sehr sorgfaltig in Mohnblattern eingewickelten
,
etwa nur

% Pfund schweren Broden. Der Geruch ist nicht mehr rein opiumartig, son-

dern mulstrig, dumpf und im Inneren erblickt man kleine, mit gelbem und
weissem Schimmel angefiillte Holilungen. Die Farbe ist dunkel, fast braun-

schwarz, und der Morphiumgehalt kaum 7 Proc. Alle in kleineren oder vier-

eckigen Stricken vorkommenden Sorten sind zu verwerfen.

Das ackte Opium von Smyrna wird nun von dem Apotheker zum Ge-

brauche vorbereitet. Vielfach wird es als Pulver gebraucht und bei Auswahl
der richtigen Sorte mit grossem Erfolge und vollkommener Sicherheit. Es
enthalt in sich alle Krafte der verschiedenen Stoffe des Opiums vereinigt und

ist ohne alle Vorbereitung, als der des Trocknens und Pulverns, ein ausge-

zeichnetes Arzneimittel.

Um das Pulver darzustellen, wird der Opiumklumpen mit einem scharfen

Messer in diinne Scheiben zerschnitten, und diese am besten iiber Chlorcalcium

(siehe Castoreum

)

ausgetrocknet. Auf diese Weise verliert es am wenigsten

an Geruch, weil es ohne Luftwechsel trocknet. Ohne diese Vorrichtung

trocknet man die Opiumscheiben im Sommer auf Sieben an einer warmen
Stelle, oder zu jeder Jahreszeit an einer nicht zu warmen Stelle des Trocken-

ofens. Die trockncn und vollkommen sproden und briichigen Stiicke werden

zerstossen und durch ein feines Haarsieb geschlagen. Das Pulver wird in

einem gut verschlossenen Glase aufbewahrt. Zu den Tincturen muss auch

gepulvertes Opium genommen werden, damit es immer auf demselben Grade

der Trockenheit sich befinde. Morphium wird am besten aus natiirlichem

Opium ohne vorhergehende Trocknung bereitet, da es leicht in Wasser aus-

einandergeht.

Ein constantinopolitanisches Opium ist im Handel nicht regelmassig und
sicher zu beziehen. Es soil an Gute noch das smyrnaische iibertreffen. Allein

da es nicht in solcher Menge und mit derjenigen Bestimmtheit vorkojnmt,

welche das Bediirfniss und die nothwendige Sicherheit des Arztes erfordert,

so darf es trotz seines grosseren Gehaltes an Morphium gar nicht zum inner-

lichen Gebrauche angewendet werden
,

weil es nicht ausschliesslich angewen-

det werden kann.

Das agyptische Opium, Opium thebaicum, ist aussen und innen gleich

trocken und springend, wie mit dem Samen einesRumex bestreut, von musch-

lichem Bruch und Fettglanz auf dem Bruche. Es erscheint in pfundschweren
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Stiicken. Es hat einen schwachern Opiumgeruoh. Es ist an Morphiumgehalt

geiinger, als das smyrnaische.

Das ostindisohe Morphium weicht in seinen Eigenschaften nocli melir ab

und sieht einern getrockneten Extracte nicht unahnlich. Es ist selten im

europaischen Handel, nicht zu verweckseln und darf nicht angewendet werden.

Dasselbe gilt von allem in Europa gezogenen Opium.

DiePriifung des Opiums auf seine Giite besteht gewohnlich in einer quan-

litativen Bestimmung des Morphiums, indem dieser Bestandtheil als der Haupt-

korper der arzneilichen Wirksamkeit, und wohl mit Recht, angesehen wird.

Man hat sich dazu verschiedener Methoden bedient, die aber sammtlich keine

grosse analytische Scharfe zulassen, deren Resultate aber, wenn sie nach der-

jelben Methode erhalten wurden, untereinander vergleichbar sind. Merck hatte

lazu das folgende Yerfahren angegeben. Man kocht y2 Unze zerschnittenes

Opium mit 8 Unzen gewohnlichem Branntwein, filtrirt und kocht den Riick-

itand noch einmal mit 4 Unzen Branntwein und setzt den filtrirten Ausziigen

! Drachmen kohlensaures Natron zu. Die Fliissigkeit wird zur Trockne ver-

lampft, die braune Masse mit kaltem Wasser aufgeweicht, in einem schmalen

Cylinder decantirt, der Ruckstand mit etwas Wasser gewaschen, dann mit

iiner Unze kaltem Weingeist von 0,85 specif. Gewicht eine Stunde lang in

leriihrung gelassen, alles auf ein Filter gebracht, mit Weingeist gewaschen,

ler Niederschlag getrocknet, in einem Gemische von V2 Unze destillirtem

issig und ebensoviel Wasser aufgeldst, auf dasselbe Filter gebracht und mit

4 Unze derselben sauren Mischung nachgewaschen, das Filtrat mit Ammoniak
n kleinem Ueberschusse gefallt, die Wande des Glases mit einem Glasstab

;erieben, worauf das Morphium niederfallt, welches man nach 12 Stunden

ammelt, trocknet und wagt- Von gutem Opium muss man auf diese Art
!0 bis 40 Gran reines Morphium erhalten.

Nach einer von Vielguth*) angegebenen Methode sollen 100 Gran Opium
ait 1000 Gran Wasser in einem Kolbchen gekocht, dann 25 Gran Kalkhydrat

.ugesetzt und noch eine viertel Stunde gekocht, dann heiss filtrirt und mit

.estillirtem Wasser ausgewaschen werden. Die vereinigten Fliissigkeiten sollen

lurch Kochen mit kohlensaurem Ammoniak gefallt werden, der ausgewaschene
fiederschlag mit 90procentigem Weingeist ausgezogen und auf einer flachen

chale zur Trockne verdampft werden. Der Rest soil unmittelbar den Procent-
-•ehalt an Morphium angeben. Diese Methode unterscheidet sich nicht viel

on der f'ruher von mir angegebenen, den mit Kalkhydrat gemachten Aus-
ug mit Salmiak zu fallen. Andere Methoden wurden noch von Duflos,
.’tboumery, Guillermond, Gregory, Pelletier, Riegel, Schacht
ngegeben, die wir nicht einzeln durchgehen kormen. In jedem Falle ist die
iedingung der Pharmacopoe, dass das Opium 10 Proc. Morphium enthalten
olle, eine ganz unpraktische

,
wenn sie nicht zugleich die Beschreibung der

festimmungsmethode hinzufugt. Nach jeder der angegebenen Methoden erhalt
lan andere Resultate

;
dann aber lasst sich eine solche Priifung nicht ohne

rossen Zeitverlust ausfiihren, und bei einer Revision durchaus nicht. Was
oil nun endlich geschehen, wenn einmal im Handel nur ein Opium von
inem geringeren Morphiumgehalt vorkommt?

*) Archiv der Pharmacie. Ganze Reihe 135, 308,
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Oxymel scilliticum. 9^cet^mtcbe(fauet{)ontg.

Nimm: Meerzwiebelessig, einen Theil 1

Gereinigten Honig, zwei Theile ...... 2.

Das Gemisch wird im Dampfbade bis auf zwei Theile abge-

dampft und dann colirt.

Er muss klar, gelbbraun, von bitterem und saurem Geschmack sein.

Er ist an einem kiihlen Orte aufzubewahren.

Die Arbeit ist so einfach, dass keiue Erlauterung stattfinden kann. Am
besten wird sie in einer Porcellanschale unter Anwendung des Riihrers aus-

gefiihrt.

Oxymel simplex. 0auerfyontg.

Nimm: Essig, einen Theil 1

Gereinigten Honig, zwei Theile 2

Die Mischung werde im Dampfbade auf zwei Theile einge-

dampft und dann colirt.

Er muss klar und gelbbraun sein.

Er ist an einem kiihlen Orte aufzubewahren.

Der rohe Essig wird erst filtrirt, um ihn von alien schwimmenden und

triibmachenden Stoffen, Essigalchen, zu befreien. Die gemeinschaftliche Ver-

dampfung beider Stoffe findet dann im vollen Dampfbade unter Anwendung
des Riihrers in einer Porcellanschale Statt.

Petroleum rectificatum. vKecti)icivte§ @teinol.

Es werde aus dem rohen Steinol durch Destilliren vermit-i

telst Wasserdampf bereitet.

Es muss farblos sein.

Alle Steinolquellen der alteren Zeit sind durch jene in Pennsylvanien

iiberfliissig geworden und gleichsam ausser Curs gesetzt. Das Steinol ist das;

Product einer trocknen Destination von Stein- und Braunkohlen. Das kiinst-t

licli aus Braunkohlen dargestellte Steinol hat alle Eigenschaften des natiir-,

lichen aus Persien, aus Nordamerika und Italien. Das rohe Steinol enthalti

einige sehr fliichtige Kohlenwasserstoffe, welche durch Destination davon ab-:

geschieden werden. Erst das spater iibergehende wird als Steinol in den

Handel gebracht. Specifisclies Gewicht 0,836 bis 0,878.

Wird zu Einreibungen verordnet, theils fur sich gegen Frost, theils

mit Adeps u. dergl. zusammen gegen Rheumatismus, Yerrenkungen.
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Phosphorus. $I)oSpI)<n\

Er muss in einem Glasgefasse unter Wasser und das Glas-

gefass in einer Biichse von Blech eingeschlossen sein.

Er ist sehr vorsichtig aufzubewahren.

Der Phosphor wird in der Pharmacie als solcher zur L5sung in Aether

und Oelen verwendet, sodann zur Darstellung der reinen Phosphorsaure. Zu

dem ersten Gebrauche muss er vollkommen frei von Arsenik sein, wahrend

man bei der Darstellung der Phosphorsaure einen Gehalt an diesem Korper

entfernen kann. Arsenik ist namlich die einzige Yerunreinigung dieses Kor-

pers, auf welche der Pharmaceut seine Aufmerksamkeit zu richten hat. Zur

Zeit der ersten Entdeckung des Arseniks im kauflichen Phosphor fand man

diese Yerunreinigung ziemlich allgemein verbreitet, weil man bei der Aus-

wahl der Schwefelsaure nicht auf diesen Umstand achtete. Nachdem aber

durch Pharmaceuten dem Droguisten
,
und von diesem dem Fabrikanten die

arsenhaltige Waare zur Disposition gestellt wurde, hat man mehr Aufmerk-

samkeit darauf gerichtet, und der arsenhaltige Phosphor erscheint jetzt viel

seltener, zumal da die Anwendung einer arsenhaltigen Schwefelsaure keine

pecuniaren Yortheile gewahrt. Den Arsenikgehalt findet man im Phosphor,

wenn man ihn mit Salpetersaure in der bekannten Weise oxydirt, und die

Losung mit Schwefelwasserstoffgas langere Zeit behandelt. Ein vorheriger

Zusatz von schwefligsaurem Natron reducirt die gebildete Arseniksaure zu

arseniger Saure und beschleunigt die Fallung des Schwefelarsens. In jedem

Falle muss die schwefelwasserstoffhaltige Flussigkeit langere Zeit bedeckt an

einem warmen Orte stehen. Ein arsenhaltiger Niederschlag ist immer flockig,

ein solcher von reinem Schwefel pulverig und heller von Farbe.

Der grosste Verbrauch des Phosphors findet zu Streichfeuerzeugen Statt.

Es wird wohl selten dabei auf die Reinheit des Phosphors gesehen. Bei der

Verwendung als Rattengift ist diese Frage erst ganz unerheblich.

Der Phosphor ist im reinsten Zustande farblos und nach langsamem Er-

starren durchsichtig. Besouders durch langeres Erwarmen mit weingeistiger

Kalilosung wird er im ganz farblosen Zustande erhalten. Eine schwach gelb-

liche Farbung, ja sogar ein starkerer Farbenton schadet seiner Anwendung
niehts, da sie keine fremde Stoffe beweist, sondern nur eine Yeranderung
der Substanz anzeigt, die im chemischen Sinne ohne Bedeutung ist. Das
specif. Gewicht des Phosphors steht nahe an 2 oder etwas dariiber; einige

Angaben stehen auch darunter. Der Phosphor ist in der Kalte sprode, in

mittlerer Temperatur zahe, biegsam, bei 28 bis 29,6° R. (35 bis 37° C.) schmilzt

er, erstarrt aber beim Erkalten noch nicht bei dieser Temperatur, sondern

kann weit darunter fliissig bleibend erkalten, wobei er aber durch Beruhrung
mit einem festen Korper, namentlich mit einem Phosphorstangelchen, augen-

blicklich erstarrt.

Der unter Wasser im Tages- oder Sonnenlicht aufbewahrte Phosphor be-

deckt sich allmalig mit einer gelb-rothen, dannweissen und undurchsichtigen

Haut von 1,515 specif. Gewicht, welche wie Phosphor riecht und im Dunkeln
leuchtet. Man hielt dieselbe fur ein Phosphorhydrat, wozu jedoch die Yer-
suche nicht berechtigen, indem dieser Korper durch Schmelzen in Wasser
ohne Gewichtsverlust in durchsichtigen Phosphor iibergeht, auch durch Trock-
nen fiber Schwefelsaure einen kaum bemerkbaren Verlust erleidet.
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Der Phosphor wird immer aus den Knochen warmbliitiger Thiere dar-

gestellt. Die Thiere finden denselben in der Gestalt von phosphorsaurem
Kalke in der Pflanze, wovon sie sich niihren, und diese zieht denselben aus

der Erde. Der phosphorsaure Kalk ist sehr allgemein auf der Erde verbrei-

tet, und dennoch erscheinen wenige Stoffe so selten rein und concentrirt.

Seine Abwesenheit bedingt eine absolute IJnfruchtbarkeit des Boden^. Den
phosphorsauren Kalk, welchen wir in den Knochen der Thiere verarbeiten,

hat zunachst die Pflanze aus der Erde gesammelt und einigermassen gerei-

nigt, und das Thier sammelt aus der Pflanze noch einmal diesen Stoff in beson-

deren Korpertheilen
,
den Knochen, an, worin wir ihn antreffen. Ohne dies

Sachverhaltniss wiirde der phosphorsaure Kalk trotz seiner grossen Verbrei-

tung dennoch ein sehr kostbarer StotF sein
,
da es schwierig ist, ihn unmittel-

bar aus dem Erdboden in grosserer Menge darzustellen, weil er mit so vielen

anderen, zum Theil chemisch ahnlichen Stoffen verraengt ist.

In den Knochen wird zunachst die Leimsubstanz durch Brennen im offe-

nen Feuer von Oefen zerstort, und die davon herriihrende Kohle entweder

ganz weggebrannt, weiss gebrannte Knochen, Cornu Cervi praep. ,
oder auch

unverbrannt darin gelassen, schwarz gebrannte Knochen, Knochenkohle, Ebur
ustum nigrum. Beide sind zur Darstellung des Phosphors tauglich. Der
phosphorsaure Kalk der Knochen wird durch Digestion mit Schwefelsaure in

Gyps und sauren phosphorsauren Kalk zersetzt. Bei der Darstellung der

Phosphorsaure (S. 50 u. flgde.) ist auseinandergesetzt, dass man durch kei-

nen noch so grossen Zusatz von Schwefelsaure alien Gehalt an Kalk in der

Gestalt von Gyps fallen konne. Eine solche vollstandige Fallung kann auch

bei der Darstellung des Phosphors nicht beabsichtigt werden, indem die

reine Phosphorsaure zu fliichtig ist, um diejenige Temperatur anzunehmen,

bei welcher die Zersetzung der Phosphorsaure durch Kohlenstoff stattfindet.

Es giebt der Gehalt an Kalk der Phosphorsaure erst diejenige Feuerbestan-

digkeit, welche zur Reduction derselben noting ist. Es wird demnach die

Losung des sauren phosphorsauren Kalkes zur Syrupdicke eingedampft, dann

ein Dritttheil Kohlenpulver beigemengt, das Gemenge zur Trockenheit gebracht

und alsdann in thonernen Retorten bei der starksten Weissgliihhitze der

Destination ausgesetzt. Es ist durchaus nothwendig, bei dieser Operation

sauren phosphox*sauren Kalk und nicht reine Phosphorsaure zu verwenden.

Das saure Salz lasst sich wasserfrei erhalten, die Phosphorsaure aber nicht.

Dieser Wassergehalt wiirde bei der Reduction die Bildung von Phosphorwas-

serstoffgas, und demnach einen Yerlust von Substanz veranlassen. Die Be-

schreibung des Manuellen bei dieser rein chemischen Fabrikation liegt

nicht im Sinne dieses Werkes und muss der technischen Chemie vorbe-

halten bleiben. Die Phosphorsaure zersetzt sich bei sehr hohen Tempera-
turen mit Kohle in Ivohlenoxydgas und Phosphordampf. Letzterer wird in

passenden Gefassen verdichtet, und ersteres entweicht mit einem noch im-

mer bemerkbaren Gehalt an verdampftem Phosphor. Die unregelmassigen

Phosphormassen werden durch Schmelzen und Aufsaugen in schwach coni-

sche Glasrohren, worin sie erstarren, in Stangelchen geformt, welche unter

Wasser aufbewahrt werden und auch so in den Handel kommen. Es sind

auch besondere Apparate eingefiihrt, den Phosphor in Stangenform zu brin-

gen (s. Otto-Graham ausfiihrl. Lehrbuch der Chemie, 3. Aufl. 2. Bd. S. 192,

Annal. der Pharm. 49, 346). Hat man eine kleine Menge Phosphor abzu-

wagen, so verfahrt man in der folgenden Art: Man nimmt ein Stangelchen

mit der Pincette aus dem Wasser, trocknet es leicht, ohne viele Reibung,

durch blosses Betupfen mit Fliesspapier ab und schneidet mit einem schar-

fen Messer kleine Stiickchen ab, indem der Phosphor auf einem Papiere



511Phosphorus.

auf dem Tisohe liegt. 1st tier Phosphor sehr halt, so springen leicht Stiick-

chen umher, deren Zerstreuung-man durch ein vorgehaltenes Papier verhin-

dert. Die abgetrennten Stiickchen bringt man auf die Wage, bis das richtige

Gewicht erreicht ist. Es ist zweckmassig, eine Schale mit kaltem Wasser zur

Hand zu haben, um fur den Fall eines Ereignisses nicht blossgestellt zu sein.

Gerath ein Stiingelchen ins Brennen
,
was ubrigens so leicht nicht geschieht,

so fasst man es mit der Pincette an und wirft es ins Wasser. Sollten die

Hande mit brennendem Phosphor in Beriihrung kommen, so taucht man sie

sogleich unter Wasser. Die Phosphorbrandwunden sind sehr bosartig. Hat

man grossere Mengen Phosphor, wie zur Bereitung der Saure, abzuwagen, so

stellt man eine mit Wasser gefiillte und tarirte Porcellanschale auf die Wage,

legt das Gew'icht auf und giebt nun so lange Phosphorstangelchen mit der

Pincette aus dem Standgefasse in die Schale, bis das Gewicht erreicht ist.

Bei dem letzten Stangelchen kann ein Zerschneiden stattfinden und wird wie

oben ausgefiihrt.

Das Atomgewicht des Phosphors hat sich nach den neueren Untersuchun-

gen von Sehr otter zu 31 herausgestellt, wahrend es im Artikel Acidum
phosphoricum noch zu 31,4 angenommen ist. Es miissen also die dort auf-

genommenen Atomzahlen um 0,4 vermindert werden.

Da der'Phosphor immer in Wasser aufbewahrt werden muss, so darf dies

an keiner Stelle geschehen, wo das Wasser gefrieren kann. Es wurde das
1 Gefass zersprengen, beim Aufthauen auslaufen und den Phosphor der Luft

blosslegen. Die Aufbewahrung geschieht deshalb im Keller und zwar in einer

’Yertiefung der Kellermauer, die mit einer eisernen Thiir geschlossen werden
kann. Man halt den Phosphor zunachst in einem weithalsigen Glase, und
stellt dieses in eine metallene Biichse mit gut schliessendem Deckel, oder in

-einen Porcellan- oder Steintopf. Den Zwischenraum kann man passend mit
:Sand ausfiillen.

Eine merkwiirdige Modification des Phosphors ist von Schrotter in Wien
^entdeckt und beschrieben worden. Wenn man den Phosphor in einem ge-
• schlossenen

,
oder in einem mit kohlensaurem Gase gefiillten Gefasse langere

;Zeit in einer Hitze erhalt, welche nahe unter dem Siedepunkte liegt, so ver-
wandelt er sich in einen dunkelrothen, pulverigen Korper, welcher von dem
.gewohnlichen Phosphor sehr abweichende Eigenschaften hat. In Masse er-

scheint er braunroth
,

auf der Bruchflache eisenschwarz
,
von muschligem

iBruche und unvollkommenem Metallglanze. Das specif. Gewicht ist 2,089 bis
.2,106. Dieser sogenannte amorphe Phosphor ist unveranderlich an der Luft
und leuchtet daher nicht, weil dies nur mit einer Oxydation des Phosphors
eintritt. Er ist unloslich in Schwefelkohlenstoff, Alkohol, Aether und Steinol,
und hat, wenn er von gewohnlichem Phosphor ganz frei ist, was ubrigens
sehr schwer zu erreichen ist, keinen Geruch. Wird dieser Phosphor bis zum
Sieden erhitzt, so verwandelt er sich ohne Gewichtsverlust wieder in gemei-
nen Phosphor. Dies tritt bei einer Temperatur von 208,8° R. (261° C.) ein.
Aus diesem Grunde ist seine Darstellung so schwierig, da eine nur kurze Zeit
dauernde Ueberhitzung des Gefasses das Product wochenlanger Arbeit zer-
stort, wie dies bei der Bereitung des rolhen Quecksilberoxyds durch blosses
Erhitzen des Metalles stattfindet. Man hat sich von diesem Phosphor grosse
Hoffnungen gemacht, die jedoch bis jetzt nicht in Erfullung gegangen sind
Man glaubte lhn in innerlichen Arzneien in grosseren Gaben geben zu kon-
nen, welches allerdings bei seiner chemischen Indifferenz der Fall ist. Ware
man nun durch die Wirkungslosigkeit guten arnorphen Phosphors zu grossen
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Gaben gestiegen, so konnten bei einem anderen Praparate, welchem grossere

Mengen gemeinen Phosphors beigemengt wiiren, sehr bedenkliche Wirkungen
entstehen. Bei der Bereitung von Reibziindholzchen ist sicherlich nichts

dem Zwecke widersprechender, als dem Korper, auf dessen Entziindlichkeit

die Brauchbarkeit dieser Feuererzeuger beruht, diese Eigenschaft der Leicht-

entziindbarkeit zu nehmen oder nur zu schwachen. Durch Yerminderung

der Menge oder passender Yersetzung mit anderen Korpern kann man den

Zweck, die zu grosse Gefahrlichkeit zu mindern, viel leichter und wohlfeiler

erreichen, was bei einem Fabrikate, dessen Preis so beispiellos niedrig ist,

nicht ohne Bedeatung ist.

Sollte der amorphe Phosphor in die Officin eingefiihrt werden, so miisste

dem Apotheker immer eine Ausziehung des fein gepulverten Korpers mit

Schwefelkohlenstoff aufgegeben werden.

Die innerliche Anwendung des Phosphors ist ausserst gefahrlich und in

keinem Falle zu billigen. Sie ist ein Product der casuistischen Medicin, welcbe

nie nachder ratio fragt, sondern nach den unsicheren Wirkungen einer rohen

Empirie.

Pilulae aloeticae ferratae. (Sifenfjaltige ^Uoeptttett.

Pilulae Italicae nigrae.

Nimm: Reines schwefelsaures Eisenoxydul, getrocknet,

bis es weiss geworden ist,

Gepulverte Aloe, von jedem gleicbe Theile.

Mische beide und stosse sie mit so viel liochst rectificirtem

Weingeist an, dass man eine Pillenmasse erkalt, aus welcher

Pillen von zwei Gran oder zwolf Centigramm Gewicht geformt

werden.
Sie miissen glanzend und schwarz sein.

Placenta Seminis Lini. Seittfrtcfyen.

Linum usitatissimum L. Lineen Be Candolle. V. 5. L.

Man biite sich, statt ihrer die Kucben von Riibsen, Brassica

Napus, oder Raps, Brassica oleifera, anzuwenden.

Die zu groblichem Pulver gestossenen Leinsamen bilden den Korper von

schleimigen Aufschlagen. Man bezieht die Kuchen aus dem Handel. Sie wer-

den im Morser zerstossen, und durch Absieben das grobliche Pulver getrennt,

die dickeren Stiicke wieder in den Morser zuriickgegeben und so verfahren,

bis alles in ein grobes Pulver verwandelt ist. Wenn dieses Pulver langere

Zeit in holzernen Fasten oder Tiiten liegt, so kommen Milben in dasselbe

und es backt dicht zusammen. Ich habe deshalb das fertige Pulver im Trocken-

schrank noch einmal scharf ausgetrocknet und in blechernen Kasten auibe-

wahrt. In diesem Zustande halt es sich sehr lange unverandert. Die nicht

ausgepressten Samen eignen sich nicht zur Darstellung eines Pulvers fur



Plumbum aceticum.

Cataplasraata, weil sie zu viel Oel entkalten, was in diesera Zustande grosser

Verlheilung dem Ranzigwerden und Austrocknen ausgesetzt ist.

Plumbum aceticum. (SfftgfaitveS 23leionji>.

Plumbum aceticum depuratum. Saccharum Saturni depuratwn.

Acetcis plumbicus cum Aqua depuratus. SIctjutJer.

Die Kiystalle miissen farblos und in zwei Theilen kaltem

und einem balben Tbeil kochendem Wasser bis auf einen kleinen

'Riickstand von koblensaurem Bleioxyd loslich sein.

Es ist in verschlossenen Gefassen vorsicktig aufzubewakren.

Der rohe Bleizucker wird in ckemiscken Fabriken, welclien die Rokstoffe

am zuganglicksten sind, im Grossen bereitet. Die Essigsaure wird entweder

iaus Branntwein durch die Schnellessigfabrikation oder durck trockne Destina-

tion des Holzes bereitet. Da beide Essigsaurearten noch viele fremde, nickt

fluchtige Stofi’e enthalten, so werden sie vorlaufig durck eine Destination

davon befreit. Beim Branntweinessig bleiben der Sckleim und die Salze der

.gakrungerregenden, stickstoffkaltigen Fliissigkeit, beim Holzessig ein brandiges

JIarz zuriick. Der Holzessig muss durck besondere Methoden gereinigt wer-

den, eke er ein brauckbares Praparat liefert. Die durck Destination gerei-

:nigten Essige werden nun mit Bleioxyd bekandelt, wodurck sie sick damit

-sattigen.

Es entstekt dann immer eine basiscke Yerbindung, welcke nickt krystal-

. lisirt und auck nickt das officinelle Salz ist. Es wird deskalb die Losung so

• weit mit frisckem Essig versetzt, bis sie sckwach sauer reagirt, und dann zur

rKrystallisation eingedampft. Das Bleisalz sckiesst, scknell erkaltet, in Nadeln,

ilangsam erkaltet, in grossen, platten, vierseitigen Prismen an.

Die Reinigung ist eine blosse Umkrystallisirung
,
wie deren viele in der

Pharmacopoe vorkommen. Man kat nur darauf zu seken, nickt unpassende

oder kaufig zu weckselnde Gefasse anzuwenden. Die Losung verricktet man
in einem Gefasse aus Glas (Kolben) oder Porcellan, Steingut, welckes einen

.guten Ausguss kat, also nickt in einer Sckale. Die Erwarmung kann im

'Wasserdampfe stattfinden. Die Losung wird auf ein Filtrum gebrackt und

'Sogleick in einer Porcellansckale aufgefangen. Mit Papier bedeckt, wird sie

auf dem Dampfbade bis zur Krystallisation eingedampft, die entstandenen

.-Krystalle werden auf einem Trichter abtropfeln gelassen und getrocknet.

Das Aufbewahren in gut verscklossenen Gefassen kat den Zweck, den Yerlust

von Krystallwasser und das Anzieken von Ivoklensaure zu verkindern. Der

•reine Bleizucker ist ein neutrales Salz und bestekt aus 1 At. Bleioxyd (112),

1 At. Essigsaure (C4H3 03 = 51) und 3 At. Wasser (27), kat also das Atom-
^gewicht 190. Er verwittert etwas in trockner warmer Luft durck den Yer-

lust von Wasser und Essigsaure und Anzieken von Koklensaure. Im Vacuum
fiber Schwefelsaure oderiiber 32° R. (40° C.) verliert er alles Wasser. Absoluter

Weingeist, offers erneuert, entzieht ebenfalls den Krystallen alles Wasser.

Das gewasserte Salz sckmilzt bei 00,4° R. (75,5° C.) in seinem Krystallwasser

mnd erstarrt beim Erkalten erst nach langerer Zeit zu einer strakligen Masse.
Bei allmalig fiber 80° R. (100° C.) steigender Ilitze verliert es unter Kocken
sein Wasser obne Saure und erstarrt bei dieser Ilitze zu trocknem Salze.

Mohr, Commcutar oq
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Beim Kocken dei' wiisserigen Losung entweicht mit dem Wasser etwas Essig-

saure. An der Luft zerfallt die Losung in verdunstende Essigsaure und nie-

derfallendes kohlensaui’es Oxyd. Koklensaures Gas fallt aus der wasserigen

Losung das meiste Bleioxyd als koklensaures, so dass in der Fliissigkeit eine

um so kleinere Menge von Oxyd gelost bleibt, je verdiinnter sie ist.

Der Bleizucker lost sick in 1 Tlxeil Wasser von 32° R. (40° C.) und unge-

fakr y2 Tkeil kockendem. Er lost sick ziemlick leickt in Weingeist, Aetker

fallt ikn kieraus als Ki-ystallpulver.

Plumbum hydrico - aceticum solutum.

©aftfdfo * efjigfau re SSletortyblofung.

Liquor Plumbi liydrico- acetici. Acetum plumbicum. Acetum

saturninum. Liquor Plumbi acetici basici.

Nimm: Essigsaures Bleioxyd, drei Theile 3

Durch Erhitzen von aller Kohlensaure be-

freite Bleiglatte, einen Theil .... 1

Destillirtes Wasser, zebu Theile 10

Reibe das essigsaure Bleioxyd mit der Bleiglatte sorgfaltig

zusammen, schiitte das Gemisch in eine Flasche, welche, nach-

dem das Wasser nach. und nach liinzugegossen ist, davon gefullt

wird. Die Flasche verschliesse man und lasse sie unter sehr

haufigem Umschiitteln so lange stehen, bis nur ein geringer

weisser Riickstand ungelost bleibt. Dann filtrire man. Das spe-

cifische Gewicht der Fliissigkeit betrage 1,236 bis 1,240.

Sie ist vorsicktig aufzubewaki'en.

Unveranderte Yorsckrift der vorigen Auflage. Die gewoknlicke Bleiglatte

entkalt eine grosse Menge koklensaures Bleioxyd, welckes in essigsaurem

Bleioxyd unloslich ist und zuletzt als weisser Scklamm zuriickbleibt. Dm dies

zu vermeiden und eine bestimmtere Zusammensetzung des Praparates zu er-

kalten, ist das Rosten der Bleiglatte vorgesckrieben.

Diese Arbeit kann man mit sekr ungleickem Erfolge ausfiihren, je nack-

dem man sie anstellt. Wollte man die Glatte in einem Tiegel zum Gliiken

erkitzen, so wxirde sie unvermeidlick sckmelzen, sekr sckwer und nur tkeil-

weise aus dem Tiegel zu entfernen sein und nun nock einmal gepulvert wer-

den mussen. Man erkalt aber die Bleiglatte fein gepulvert im Handel, und
es ist die Operation des Mahlens und Scklammens der Bleiglatte keine Aidxeit,

die der pkarmaceutiscke Laborant dem Fabrikanten entzieken mockte, um
so weniger, als bei der Woklfeilkeit des Stoffes auck nickt leickt eine Bei-

misckung zu befxirckten ist, die der Apotkeker nickt auf den ersten Scklag

entdecken konnte. Will man gepulverte und gescklammte Bleiglatte des

Handels durck Erkitzen von Koklensaure befreien, so muss man sich hiiten

dieselbe zu schmelzen, weil man sonst die erste Mxike und Kosten des Pul-

verns verlieren wiirde, und in die Lage kame, dieselbe selbst wiederholen zu

mussen, wakrend man okne dies die gepulverte Glatte des Handels benutzen

kann. Man verfahrt zu diesem Zwecke am besten in der folgenden Art.
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Einen eisernen Grapen mit flachem Boden und sehr niedrigen Wiinden, wie

er oben zur Sublimation der Benzoesauro empfohlen worden ist, und wozu

man im concreten Falle denselben gebrauchen kann, setze man auf einen

kleinen Ofen und erliitze seinen Boden mit Feuer von trocknem Holze oder

'Steinkoblen. Nun werfe man acht bis zehn Unzen geschlammte Bleiglatte

hinein, vertheile sie gleichmassig, und riihre sie nach einiger Zeit mit einem

eisernen Spatel um. Der Boden des Grapens kommt bis zum Dunkelroth-

.gliihen, wobei die Glatte noch nicht scbmilzt, dagegen das koblensaure Blei-

oxyd vollkommen zerstort wird. Unter ofterem Umriihren bemerkt man,

dass die untersten Scbichten der Gliitte eine dunkelbraune Farbe angenommen

haben. Diese riihrt von der kleinen Menge Mennige her, welche jede Glatte

enthiilt und wovon sie ihre rothlicke Farbe ableitet. Die Mennige wird aber

bekanntlich in der Hitze, ohne Zersetzung zu erleiden, ganz schwarz, und

mimmt in derKalte ihre hochrothe Farbe wieder an. Diese dunklere Farbung

der Glatte ist ein Zeichen, dass die Zersetzung des kohlensauren Bleioxyds

>vor sich geht oder bereits vor sich gegangen ist, und wenn alle Partikelchen

des Gemenges durch das Umriihren an dieser Farbung Theil genommen haben,

so ist das Brennen der Glatte vollendet.

Man macht eine Probe, indem man aus den obersten Schichten des Pul-

rvers eine kleine Menge herausnimmt, in ein Reagensglaschen bringt, mit we-

nigen Tropfen destillirten Wassers befeuchtet und nun eine starke Salpeter-

saure zusetzt. Wenn sich selbst beim Umriihren keine Gasblaschen mehr
entwickeln und kein Aufbrausen mehr horen lasst, so hat man den Beweis,

:dass die Glatte geniigend erhitzt worden ist. Dies geschieht aber noch unter

Her Temperatur des Schmelzens. Nach dem Erkalten hat die Glatte nichts

von ihren ausseren Eigenschaften
,
die sie besessen, verloren. Man leert den

Grapen in eine irdene Schussel oder eiserne Pfanne aus, fiillt ihn aufs Neue
nmit einer gleichen Menge Bleiglatte und wiederholt die Arbeit. Die gebrannte

Glatte bewahrt man in starken, glasernen Flaschen auf, die mit Korkstopseln

luftdicht verschlossen sind. In Papiersacken wiirde sie allmalig wieder Koh-
lensaure anziehen. Es ist zweckmiissig, bei einmal zusammengestelltem Appa-
rate und geheiztem Grapen die Arbeit so oft zu wiederholen, dass man mit

idem Producte eine geraume Zeit ausreicht. In einem Vormittage kann man
.ganz leicht 5 bis 6 Pfund Bleiglatte brennen.

Noch schneller fordert die Arbeit, wenn man eine gusseiserne Platte von
,

etwas mehr als einem Fuss im Geviert auf einem passenden Ofen von unten

Jurch Flammfeuer erhitzt, wahrend man das Bleioxyd mit einem Schureisen,

wie es bei manchen Steinkohlenfeuerungen beigegeben ist, Fig. 66, fleissig hin

Fig. GG.

nnd her ruhrt. Wenn es gahr gebrannt ist, was man nach kurzerUebung an
der blossen Farbung sieht, streicht man es mit dem Schureisen in eine unter-

gehaltene Schussel ab und giebt neues Bleioxyd auf.

Ich habe denselben Versuch auch mit reinem Bleiweiss wiederholt, und
dabei ein noch etwas helleres, ausserordentlich feines und sehr losliches Blei-

33 *
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oxyd erhalten, das keine Spur von Kohlensaure mehr enthielt. Die Farben-
wandlun^ f&ngt ebenfalls auf dem Boden des Grapens oder der Rostplatte an,

und wird durch Zerdrucken mit einem Pistill und Riihren mit einer Harke
durch die ganze Masse verbreitet. Man macht dieselbe Probe mit Salpeter-

saure, wie oben mit der Glatte.

Auch Dr. Herzog hat auf den Gehalt der Glatte an kohlensaurem Blei-

oxyd aufmerksam gemacht, und ihn in einer Sorte sogar bis zu 14 f*rocent

darin gefunden. Man kann die Bestimmung der Kohlensaure in dem Appa-
rate von Fresenius und Will durch den Verlust bei der Zersetzung durch

starke Sauren vornehmen. In diesemFalle wiirde Salpetersiiure jeder anderen

vorzuziehen sein. Noch einfacher kann man den Gluhverlust bestimmen
,
in-

dent man eine kleine gewogene Menge der Glatte in einem leichten Porcel-

lantiegel zur dunklen Rothgliihhitze bringt, und nach dem Gliihen durch Ge-

wichte den Verlust erganzt. In diesem Gluhverlust ist zwar auch das hygro-

skopische Wasser entlialten, allein man erfahrt auf der anderen Seite sogleich

die Quantitat des reinen Bleioxyds, die man durch diese Operation zu erwar-

ten hat.

8,185 Gramm Glatte verlor durch dunkles Rothgluhen, wobei sie teigig

wurde, aber nicht schmolz, 0,38 Gramm oder 4,64 Procent an Gewicht. Diese

Glatte giebt also 95,36 Procent reines Oxyd. Sie hatte nach dem Gliihen eine

hellgelbe Farbe, von gebildetem Massicot, angenommen. Bei schwacherem
Gliihen wird die darin enthaltene Mennige nicht zersetzt, und die Glatte be-

halt ihre rotliliche Farbe.

9,35 Gramm hollandisches Bleiweiss verlor durch dunkle Rothgliihhitze

1,38 Gramm oder 14,75 Procent. Nach den Lehrbiichern enthalt das nach der

Formel 3PbO -{- 2C02 HO zusammengesetzte Bleiweiss nahe 12 Procent

Kohlensaure.

Dieselbe Glatte, die durch Gliihen 4,64 Procent verlor, in welcher neben
der Kohlensaure noch das Wasser und der Sauerstoff der Mennige steckt,

verlor durch Salpetersaure im Apparate von Fresenius und Will an aus-

geschiedener Kohlensaure 4,1 Procent an Gewicht. Diese 4,1 Procent repra-

sentiren aber nach obiger Formel 36,2 Procent kohlensaures Bleioxyd in

der Glatte, oder mehr als y3 der ganzen Masse. Man sieht also, wie
wichtig es war, das Brennen der Glatte bei der Bereitung des Bleiessigs vor-

zuschreiben. Es handelt sich nicht um die wenigen Procente Kohlensaure,

sondern um die grosse Menge des Oxyds, welches in dieser basischen Verbin-

dung damit vereinigt war.

Nachdem die Glatte so vorbereitet ist, wird sie zur Bereitung des Blei-

essigs angewendet. Man wagt die vorgeschriebenen Mengen Bleizucker und
Glatte ab und bringt sie in einen Kolben. Das Zerreiben des Bleizuckers

kann man auch iibergehen, da er sich doch in der Warme bald im Wasser
lost und nun seine losende Wirkung auf das Bleioxyd ausiibt. Man fiigt die

Halfte des vorgeschriebenen Wassers hinzu, und setzt das Gemenge auf den

Trichter des Dampfapparates, damit sich das Oxyd lose. In der Warme ist

die Wirkung in sehr kurzer Zeit vollendet, die in der Kalte langere Zeit er-

fordert. Man fiigt nun den Rest des Wassers zu und filtrirt. Die Pliarma-

copoe schreibt nicht die Anwendung der Warme vor. Die Sache geht auch

so, doch hat man das Ansetzgefass langer herumstehen und ist eher Zufallig-

keiten unterworfen. Am besten hat man ein besonderes Ansetzgefass, was

immer zu diesem Zwecke dient und beschrieben an einem bestimmten Orte

des Kellers stelxt. Man filtrirt daraus in das Standgefass und giebt sogleich

eine neue Menge der Ingredienzien hinein. Ehe man die erste Menge ver-

braucht hat, ist die neue schon fertig.
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Diese Bleiglatte kinterlasst beim Auflosen in Bleizuoker keinen weissen

j

Riickstand, sondern einen dunkelbraunlichen, bestehend aus den grossten und

I
am meisten geschmolzenen Partikelchen der Gliitte, die dem Lbsungsmittel

den grossten "Widerstand entgegensetzen. Das basisch essigsaure Bleioxyd

muss sehr gut gegen den Zutritt der Luft geschiitzt werden
,
weil es Kohlen-

saure anzieht und ein weisses kohlensaures Bleioxyd absetzt. Die Gefasse

werden von Zeit zu Zeit mit Salpetersaure davon befreit.

Diese Flussigkeit, friiher Bleiextract genannt, soli kein Kupfer enthalten.

-Sie nimmt solcbes leicht aus unreiner Bleiglatte auf und zeigt alsdann eine

blauliche Farbung. Durcb metallisches Blei lasst sich das Kupfer nicht voll-

standig fallen, so lange die Flussigkeit basisch ist. Es giebt iibrigens viel

reine Bleiglatte im Handel, so dass man von der kupferhaltigen ganz absehen

muss, weil es kein leichtes Mittel giebt, das Kupfer zu entfernen. Ausziehen

mit kohlensaurem Ammoniak ist zu umstandlich, um bei einem so wohlfeilen

rStoffe zu lohnen.

Plumbum hydrico - carbonicum.

SBaftfd; auveS

Cerussa. SSTetmei^.

Es darf nicht mit Kreide
,
schwefelsaurem Baryt, Gyps und

anderen fremden Substanzen verunveinigt sein.

Es ist vo r sich tig aufzubewahren.

Das officinelle Bleiweiss ist eine Yerbindung von 3 Atomen Bleioxyd,

.2 Atomen Kohlensaure und 1 Atom Wasser, oder auch von 2 Atomen neutra-

lem kohlensaurem Bleioxyd und 1 Atom Bleioxydhydrat. Es wird grossten-
' theils noch nach der alteren Methode bereifet. Bleiplatten werden den Dam-
pfen von Essigsaure und zugleich reiner Luft,- die mit Kohlensaure beladen

: ist, ausgesetzt. Der Sauerstoff, welcher zur Oxydation des Bleies nothwendig
ist

,
wird von beigemengter atmosphariscker Luft geliefert. Die Essigsaure

befordert diese Oxydation dnrch pradisponirende Kraft und bildet mit dem
Oxyde ein basisches Salz, aus welchem durch den Zutritt von Kohlensaure

Bleiweiss gefallt wird. Die dadurch wieder in Freiheit gesetzte Essigsaure

verbindet sich mit neuen Mengen gebildeten Bleioxyds, bis die ganze Menge
des Bleies in kohlensaures Bleioxyd verwandelt ist. Dies ist die sogenannte
hollandische Methode. Sie wird in folgender Art ausgefiihrt. Irdene

,
inwen-

dig glasirte Topfe von 8 Zoll Hohe, die oben etwas weiter als unten sind,

werden zu % der Hohe mit einem schwachen Essig angefiillt. Auf dem ersten
Drittel der Hohe haben diese Topfe drei hervorragende Ansatze, worauf ein

Querholz zu liegen kommt; auf dieses setzt man senkrecht, in weitlaufigen

Spiralen aufgewunden, gewalzte Bleiplatten. Den Topf deckt man mit einer
Bleiplatte oder mit passenden, doch nicht dicht schliessenden Deckeln zu.

Wenn der ganze Boden des ummauerten Raumes dicht mit einer Schicht
solcher Topfe bedeckl ist, so werden die Zwischenraume der Topfe mit
Pferdemist oder ausgelaugter Lohe angefiillt und noch eine Schicht davon
uber die Deckel gegeben. Nun kommt eine neue Schicht dieser Topfe, die
stark genug sind, dass man auf dariiber gelegten Bretfeern hingehen kann.
In dieser Art wird der ganze Raum 8 bis 10 Fuss hock angefiillt und 5 bis
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G Wochen sich ruhig uberlassen. Duroh cine langsame, bestandig fortdau-
ernde Oxydation der Lohe wird Kohlensaure und auch Warme entwiekelt.

Ein Zutritt von frischer, atmospharischer Luft findet an dem Boden deg Rau-
mes dureh angebraclite Locher Statt. Durch die Warme findet Yerdunstung
der Essigsaure Statt, und die Oxydation des Bleies wird dadurch vermehrt.

.

Der Kohlensauregehalt des Bleiweisses wird ganz und gar von der Lohe ge-

liefert, und nicht durch eine Zersetzung der Essigsaure, wie man sonst glaubte,

erzeugt.

Naeh der durch Erfahrung ermittelten Zeit von 6 Wochen werden die

Topfe wieder auseinander genommen und geoffnet. Das BleiweiBS hat noch
die Form der Bleiplatten, ist aber selir angeschwollen. Das Blei ist ganz oder

grosstentheils in eine harte, weisse Masse verwandelt. Bringt man es in die-

sem Zustande in den Handel, so fiihrt es den Namen Schieferweiss oder Sil-

berweiss. und wird deshalb fur ein sehr gutes Bleiweiss gehalten, yveil es in

seiner Gestalt und Harte gleichsam das Geprage seiner Aechtheit auf sich

tragt. Meistens wird es aber zu Schlamm vermahlen, abgeschlammt und aus-

getrocknet. Dasjenige, welches zum gewohnlichen Gebrauche der Handwerker
bestimmt ist, wird immer mit Kreide oder Schwerspath versetzt. Man hat

deshalb darauf zu sehen, dass dies bei dem zum pharmaceutischen Gebrauche
bestimmten nicht auch der Fall sei. Schwerspath wird an seiner vollkomme-

nen Unloslichkeit in warmer, verdunnter Salpetersaure erkannt, und seine

Natur durch fernere Proben bestatigt. Kreide wird dadurch gefunden, dass

man einen Theil des verdachtigen Bleiweisses in Essigsaure durch Kochen
lost, und durch einen Ueberschuss von Schwefelwasserstoff oder Schwefel-

ammonium das Blei fallt und nun im Filtrate mit kleesauren Salzen den Kalk

nachweisen kann. Auch kann man mit Salzsaure behandeln, zur Trockne
abdampfen und mit Alkohol das Chlorcalcium ausziehen. Yollig reines Blei-

weiss muss sich auch in kochender verdunnter Aetzkalilauge vollstandig

losen.

Das nach der neueren Methode durch Fallung basisch essigsauren Blei-

oxyds mit Kohlensaure erhaltene Bleiweiss hat dieselbe Zusammensetzung wie

das durch die hollandische Methode erhaltene, und kann deshalb auch in glei-

cher Art angewendet werden. Bei dieser Bereitungsmethode wird Bleizucker

mit reinem Bleioxyde digerirt, und die gesattigte, klare Losung mit einem

Strome von Kohlensaure zersetzt. Die Kohlensaure kann durch weingeistige

Gahrung oder durch Verbrennung von Kohle und Koaks gewonnen werden,

oder in den Gegenden, welche dies darbieten (Eifel, Bohmen), aus naturlichen

Ausstromungen derselben aus der Erde herruhren. Entweder ist das basisch

essigsaure Blei in Losung, so fallt das Bleiweiss sogleich nieder (franzosische

Methode), oder Bleizucker und Bleiglatte werden mit wenig Wasser zu einem
Brei vermahlen, und die Kohlensaure dariiber streichen gelassen (englische

Methode). In diesem letzteren Falle werden 100 Theile fein gemahlene Blei-

glatte mit der wasserigen Losung von 1 Theil Bleizucker zu einem Teige an-

gemacht und in einem passenden Behalter unter bestandiger Bewegung mit-

telst gereifter Walzen mit kohlensaurem Gase in Beriihrung gebracht, welches

durch Verbrennung von Kohlen erzeugt wird. Wenn der Teig in einigen

Tagen keine Kohlensaure mehr verschluckt, so wird er mit mehr Wasser zwi-

schen Miihlsteinen gemahlen und mit Wasser geschlammt. Im Wasser losen

sich essigsaures Kupferoxyd und Eisenoxyd und werden dadurch entfernt.

Nach Otto hinterlasst ein nach der franzosischen Methode bereitetes koh-

lensaures Bleioxyd beim Erhitzen bis zum leichten Gliihen 85,5 Procent Blei-

oxyd
,
was der Mulder’schen Form el 3 (PbO -f- C02 ) -f- PbO, HO ent-

spricht. Die beste Sorte eines nach der hollandischen Methode dargestellten
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Bleiweisses hinterliess 86,3 Procent Bleioxyd, was dor oben angofuhrten For-

mel 2(PbO -f- C02) -f- PbO, HO entspricht.

Neutrales kohlensaures Bleioxyd, welches nur durch Fallen von salpeter-

saurem Bleioxyd mit kohlensaurem Ammoniak erlialten werden kann
,
hintcr-

lasst beim Gluhen S3,5 Procent Bleioxyd, und enthiilt also 1G,5 Procent Koh-

lensaure, da es wasserfrei ist. Fallungen mit kohlensaurem Natron geben

sehr ungleiche Products je nach der Art der Fiillung und der Quantitat der

Stofl'e. r h i li p p
s**1

) fand, dass ein Niederschlag, aus wenig kohlensaurem

Natron heiss mit einer kochenden Losung von salpetersaurem Bleioxyd ver-

mischt entstauden, 87,68 reines neutrales kohlensaures Bleioxyd, 11,22 Blei-

oxydhydrat und 1,1 Wasser enthielt; wurde das kohlensaure Natron bis zum
Ueberschuss zugesetzt, so bestand der Niederschlag aus 94,32 neutralem Salz,

5,14 Hydrat und 0,58 Wasser, und wurde endlich umgekehrt das salpetersaure

Blei der koldensauren Natronlosung zugesetzt, so enthielt der Niederschlag

99,11 neutrales Salz, 0,69 Hydrat und 0,29 Wasser. Immer aber entsteht ein

Salz mit weniger Hydrat, als das nach den genannten Methoden dargestellte

Salz. Diese Verbindung ist in der Pharmacie nicht anwendbar. Sie giebt

kein Emplastrum Cerusscie und darf auch nicht zu Unguentum Cerussae an-

gewendet werden. Nicht selten haben Pharmaceuten bei einer Bereitung des

essigsauren Kalis und Natrons diese Verbindung als Nebenproduct erhalten

und sie ohne Weiteres als Gerussa verbraucht. Dies ist jedoch ein Irrthum,

gegen den man warnen muss.

Plumbum oxydatum. SSlcioryb.

Lithargyrum. Lithargyrum laevigatum. Plumbum oxydatum

praeparatum. 331eigl«tte.

Ein Gehalt von kohlensaurem Bleioxyd ist in der Regel vor-

lianden und nicht als eine Verunreinigung anzusehen.
Die Bleiglatte muss sich in Salpetersaure vollstandig losen und mog-

lichst frei von Kupferoxyd sein.

Es muss vorsichtig aufbewahrt werden.

Die Bleiglatte des Handels kann nur dann zum pharmaceutischen Ge-
brauche angewendet werden, wenn sie kupferfrei ist. Man priift dies dadurch,
dass man die fein zerriebene Glatte mit kohlensaurem Ammoniak digerirt.

Bei einem Gehalte an Kupfer nimmt dieses Salz eine blauliche Farbe an.

Schlagt diese Priifung nicht an, so kann man die Glatte unbedenklich benut-

zfn. Sie enthalt auch wohl noch andere Oxyde, allein gegen diese kann man
sich nicht schutzen

,
weil alle Glatte solche enthalt, und weil man die Glatte

nicht selbst machen kann. Sie besteht grosstentheils aus Bleioxyd. Die rothe
Farbe hangt von einem kleinen Gehalte an Mennige ab. Man erkennt dies

durch Erhitzen mit Salzsaure, wobei sich etwas Chlor entwickelt. Dieser Ge-
halt an Mennige wird nicht beachtet. Die Bleiglatte wird immer in sehr
feiner Vertheilung angewendet. Man erlialt sie aus dem Handel im geschlamm-
ten Zustande. Sie wird nass zwischen Steinen gemahlen und dann abge-

*) Liebig und Kopp’s Jahresbericlit fur 1851, S. 357.
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schlammt. In diesera feuchten Zustande zieht sie leiclit Kolilensiiure an,

welche aucli in aller im Handel vorkommenden enthalten ist. TJm sie davon

zu befreien, wird sie gelinde gerostet. Wir haben das Verfahren dazu unter

Plumbum, hydrico-aceticum solutum (S. 515) genauer beschrieben.

"Alio Bleiglatte ist Kunstproducfc undwird beim Abtreiben des silberhaltigen

Bleies gewonnen. Beim Erbitzen dieser beiden Metalle an freicr Luft exydirt

sich das Blei, und das schmelzbare Oxyd fliesst ab. Dies ist die Glatte. Das

Silbcr concentrirt sich immer mehr und bleibt zuletzt allein ubrig. Das Blei-

oxyd besteht aus 1 Atom Blei (104) und 1 Atom Sauerstoff (8), hat also das

Atomgewicht 112.

Pulpa Tamarindorum cruda. 9fol)eS Xamarinbenmusk

Tamarindi. Fructus Tamarindorum. Tamavinbeit.

Tamarindus indica L. Caesalpiniaceen Be Candolle. XVI. 1. L.

Das schwarzbraune, knetbare, yon clem ausseren zerbrech-

licben Fruchtgehause befreite, mit pergamentartigen Schalen,

Gefassbiindeln und Samen vermengte Fruchtmark der ostindi-

scben Tamarincle, von angenehm saurem Geschmack und wenig

kerbe. Zu verwerfen sincl die karten, linsenformigen
,
bis 6 Zoll

breiten Kuchen cler agyptiscben Tamarinde und das eineu wei-

cben braunen Teig bilclende, meist schon in Gahrung iiberge-

gangene westindiscbe Tamarindenmus.

Es ist das Mark aus den in Ost- und Westindien, Arabien, Aegypten,

am Senegal und anderswo vorkommenden Tamarinden, oder Hulsenfriichten

des genannten Baumes. Die Hiilsen werden von der ausseren Schale befreiet,

die iibrigen Fruchtschichten mit dem Mus, den Gefassbiindeln und Samen zu

einer zusammenhangenden Masse geknetet und in den Handel gebracht. Man
unterscheidet ostindische Tamarinden

,
Tamarindi indicae

,

schwarzbraune,

weiche, zalie, mit Schalen und Samen vermengte Massen von sauerlich wein-

artigem Geruch und angenehm siisslich saurem Gesehmack; westindische,

Tamarindi occidentals, heller braun, weicher, weniger zah, oft in Gahrung
ubergegangen

,
herbe und zugleich siisslich schmeckend; agyptische oder le-

vantisclie, Tamarindi aegyptiacae s. levanticae

,

in platten Kuchen von y4
bis 1 Pfund Gewicht, werden weniger geschatzt und gewohnlich nach Auf-

weichen und Versetzen mit Weinstein als indische in den Handel gebracht.

Gute Tamarinden miissen zahe, knetbar, weich und breiig sein und ange-

nehm sauerlich sclimecken.

Pulpa Tamarindorum depurata.

©ereiniflteS $amarinbcmnu8.

Zu robem Tamarindenmus setze man ein wenig heisses Was-

ser und lasse es clamit unter ofterem Umruhren steben, bis es
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cvleichmassig erweicht ist. Dann wird es vermittelst eines hol-

zernen Spatels durch ein Haarsieb gedriickt, und das erhaltene

Hus wird in Porcellangefassen ini Dampfbade unter foitdauem-

dein Umriikren zum dicken Extract eingedampft.

Hieranf mischt man zu

seeks Theilen des nock warmen Muses 6

einen Tkeil gepulverten ganz weissen Zucker 1

Es muss schwarzbraun sein und einen angenebmen sauren Ge-

schmack besitzen.

Es ist an einem ti'ocknen und lcalteu Orte aufzubewabren.

Das Aufweichen der Tamarinden geschiebt in einem geraumigen Topfe

von Steinzeug mit Saizglasur und nicht mit Bleiglasur. Das Umriikren wird

mit einem ausgelaugten Holzspatel ausgefiibrt. Man stellt den Topf an einen

warmen Platz, indem die Warme des gebrauebten Wassers zu wenig ist und

aucb zu scbnell versebwindet, um eine vollstandige rasebe Aufweichung zu

bewirken. Man reibt nun den Brei durch ein niebt zu enges Haarsieb von

etwa 1 Fuss bis 15 Zoll Durchmesser, welches auf einer weiten steinernen

Schussel oder holzernen Butte aufgestellt ist. Man richtet nun unter bestan-

digem Durcbarbeiten mit dem Spatel oder den voi’ber sehr rein gewasebenen

Handen, welclie dazu nocb gescbickter sind, einen diinnen Strahl warmes

Wasser auf die Masse, um die Pulpe vollstandig durebzutreiben. Um sie sebr

schon und zart zu erhalten, ist es nicht unzweckmassig
,
die durcbgegangene

Masse durch ein zweites Sieb von engerem Gewebe durebzutreiben. Es blei-

ben immer einige grobere Theile zuriick, welcbe das erste Mai mit durchge-

gangen sind.

Es findet nun das Verdampfen des Wassers Statt. Dies darf, wie die

Pbarmacopoe richtig befiehlt, nur in Porcellangefassen gesebeben
,
und es ist

nicht erlaubt, Gefasse vom reinsten Zinn anzuwenden, wenn aucb eine ziem-

lieh allgemein verbreitete Meinung dies fur ungefabrlicb halten konnte. Die

Porcellanschale wird vorber genau gewogen
,
damit man naebber, wenn die

Pulpe fertig ist, aus dem Bruttogewicbte die Menge der darin entbaltenen

Substanz behufs des Zuckerzusatzes leiebt bestimmen konne. Da die Porcel-

lanschalen nicht in jeder beliebigen Grosse zu baben sind, so muss man bei

Darstellung grosserer Mengen Pulpe die Eindampfung fractioniren und klei-

nere Mengen jedesmal ganz fertig macben. Der Zuckerzusatz verdiinnt jedes-

mal die Pulpe, weil er im Wasser der Pulpe schmilzt, und nun die Fliissig-

keit um das Gewicht und Volumen des Zuckers vermehrt wird. Aus diesem

Grande muss die erste Eindampfung des Breies etwas weiter geben
,
als die

Consistenz der Pulpe bleiben soli. Hat man den Zucker zu friih zugesetzt,

so muss nachher noch einmal eingedampft werden. Der Rohrzucker verwan-
delt sich alsdann nothwendig in Traubenzucker. Es ist desbalb darauf zu

achten, dass dies nicht nothwendig werde.

Die Tamarindenpulpe ist ein sebwammartiges Gemenge von den fein ver-

theilten Zellenfasern der Tamarindenfrucht, in dessen Zwischenriiumen die

eingedickte Losung der freien Pflanzensauren und des Zuckers sich befindet.

Ist diese Losung zu wenig consistent, so wird sie von den festen Theilen
herausgedruckt und stebt dariiber. In diesem Zustande verdirbt die Pulpe
sehr leiebt, indem die loslichen Bestandtheile noch Wasser anzieben. Es fin-

det alsdann Schimmelbildung Statt, und ein ferneres Eindampfen nimmt nicht
ganz den unangenehrnen Geschmack wieder weg. Die geborig eingedickte
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Pulpe hat eigentlich nicht die Consistent
(
densities

)
eines Extractes, sondern

ist davon wesentlich durch ihre Zusammensetzung verschieden. Ein steifes

Exti’act, welches nur mit Miihe ausgestochen werden kann, lauft dennoch
nach einer gewissen Zeit wieder glatt zusammen. Die Tamarindenpulpe steht

aher ganz unbeweglich, ohne zusammenzulaufen
,
und ist dennoch so weich,

dass sie sich mit der grossten Leichtigkeit herausnelimen und flach stneichen

lasst. Dies wird durch die Beimengung der Zellensubstanz veranlasst. Man
kann also eigentlich nicht sagen, dass die gute Pulpe die Dichtigkeit Oder
Consistent eines steifen Extractes habe.

Man bewahrt das Tamarindenmus nicht im Keller, sondern in einem
trocknen, nach Norden gelegenen Raume auf.

Pulvis aerophones. Sraufepulwer.

Nimm: Saures kohlensaures Natron, fiinf Theile . . 5

Weinsteinsaure, vier Theile 4

Ganz weissen Zucker, -neun Theile 9

Sie mussen jedes fur sich sehr fein gepulvert, wohl getrock-

net nnter einander gemischt und in einem gut verschlossenen Ge-

fasse aufbewahrt werden.

Da es sich darum handelt, die chemisclie Einwirkung der beiden Stoffe

vor dem Gebrauche moglichst zu vermeiden, so mussen dazu die richtigen

Wege eingeschlagen werden. Dieselben sind auch im Texte riebtig angedeu-

tet. Die Stoffe mussen einzeln aufs Feinste zerrieben werden. Alle drei

Substanzen sind in der Officin immer im fein gepulverten und gesiebten Zu-

stande vorhanden. Es bedarf also dann nur noch des Zerreibens, damit klei-

nere, zusammengeballte Kliimpchen zertheilt werden. Sie werden nun einzeln

getrocknet. Man kann dies entweder in der gelinden Warme des Trocken-

ofens oder in dem schon unter dem Artikel Castoreum (S. 161) erwahnten

Chlorcalciumgrapen ausfiihren. Die Anwendung der Warme ist besonders

bei dem doppelt kohlensauren Natron mit Yorsicht zu handhaben, weil es

leicht Kohlensaure verlieren kann. Die drei getrockneten und zerriebenen

Stoffe werden in einem Morser durch leichtes Umriihren mit einer holzernen

Keule ohne alien Druck innig gemengt. Die Stoffe sollen sich moglichst we-

nig genahert werden, sondern sich gleichsam nur mit den Spitzen beriihren.

Eine grossere Menge Brausepulver soil nicht vorrathig gemacht werden, weil

sie mit der Zeit dennoch langsam abbraust. Besonders ist der Zucker durch

seine Eigenschaft, etwas Feuchtigkeit anzuziehen, der Verderber, man miisste

darnach das Pulver in weithalsigen Glasern, die mit Glasstopseln verschlos-

sen sind, aufbewahren. Allein nach einer Beobachtung von Otto halt sich

das Brausepulver besser bei Zutritt der Luft, als in gut schliessenden Ge-

fassen. Demnach wiirde das Gefass am besten mit Filtrirpapier zu verschlies-

sen sein.

Die Brausepulver sind fast in den Rang eines Nahrungsmittels getreten,

indem sie bei Vielen zu den taglichen Bediirfnissen gehoren. Sie sind ein

portatives Mineralwasser und konnen an jedem Orte, wo man ein Glas Was-

ser erhalten kann, genossen werden. Nicht nur dass sie durch die belebende

Wirkung der Kohlensaure erquickend siud, auch die kleine Menge des gebil-

deten weinsauren Natron iibt eine bestimmte Wirkung auf die vegetativen
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Processc des Korpers aus. Es ist bekannt, dass pflanzensaure Alkalien, durch

den Kespirationsprocess verbrannt, in Gestalt von kohlensauren Alkalien aus-

geleert werden. Der Harn erhalt dadurch eine minder saure, fast alkalische

Beschaffenheit. Ueberbaupt befordern die pflanzensauren Alkalien eine sehr

reichliche Harnabsonderung. Sie sind deshalb ein rationed angezeigtes Mit-

tel bei der harnsauren Diathese des Harnes, welche je nach der Natur des

Individuums entweder in Hamorrhoiden oder Gicht iibergeht. Die vortheil-

haften Wirkungen der Traubenkur, des Genusses saurer Friiclite, die Selten-

heit des Steins in Gegenden, wo leichte sauerliche Weine taglich genossen

werden, mogen sicb auf die Gegenwart kleiner Mengen weinsaurer und citro-

nensaurer Alkalien griinden. Aus diesem Gesicbtspunkte sind die Brausepulver

nicht nur der Annehmliokkeit wegen zu loben
,
sondern aucb bei taglichem

Genusse als ein Corrigens fur die Folgen zu reichlick genommener Nahrungs-

mittel oder als Heilmittel bei bereits eingetretenen Folgen derselben zu em-

pfehlen.

Wenn Linne den Genuss der Erdbeeren als ein Heilmittel der Gicht

dringend anrieth, weil er sie auch gern ass, so moge auch dieser gelegent-

liche Panegyricus der Brausepulver sich in derselben Art erklaren
,
weil sie

nach des Yerfassers Ansicht das Niitzliche mit dem Angenehmen verbinden.

Die abgesonderten Brausepulver bestehen aus 1 Scrupel fein gepulverter

Weinsteinsaure in weissem Papiere und y2 Drachme doppelt kohlensaurem

Natron in rothem Papiere. Das letztgenannte Salz muss sehr fein gepulvert

und durch ein Florsieb geschlagen sein, weil es sich sonst schwer lost und
zum Theil als Korner zu Boden des Glases fallt. Diese Quantitaten reichen

fur ein hohes Trinkglas von 10 bis 12 Pnzen frischen Brunnenwassers aus.

Zuerst ruhrt man das doppelt kohlensaure Natron mit dem kalten Wasser bis

zum Auflosen des Salzes um, dann mengt man die Weinsteinsaure rasch him
ein und trinkt das Wasser, noch ehe es lebhaft aufbraust. Sehr zweekmassig
ist es, jede rothe Kapsel mit der Ziffer 1 und jede weisse mit 2 zu versehen.
Es wird dadurch jede Irrung in der Reihenfolge unmoglichfgemacht.

Pulvis cierophorus laxans. 2lf>fitl)renbe8 ^Bvaufeputvci*.

Pulvis cierophorus Anglicus.

Nimm: Gepulvertes weinsaures Natron-Kali, sie-

ben und einen halben Theil .... 7y.,

Gepulvertes saures kohlensaures Natron,
zwei und einen halben Theil . . . 2 1

/.,

Mische sie.

Zugleich werde
Gepul verte Weinsteinsaure, zwei Theile . 2

gesondert dispensirt.

Anmerkung. 1 Theil betriigt 16 Gran oder 1 Gramm, wenn eine Dosis
verlangt wird.

Die Verhaltnisszahlen sind gegen die friihere Ausgabe unbedeutend ver-
andert.

Da diese Stoffe bis zum Gebrauche getrennt bleiben, so sind die bei der
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Darstellung des vorigen Pulvcrs nothigen Maassnalunen iiberfiussig. Da die
Weinsteinsaure aus dem Natronweinstein gewohnlichen Weinstein niederBchlagt,
so hat man zweckmassig statt des Natronweinsteins neutraies weinsteinsaures
Natron genommen. Die Menge bleibt dieselbe wie in der Yorschrift.

Pulvis Glycyrrhizae compositus.
i

3ufnmmcin]cfe^tcd ©fijjfyoljpufoer.

Pulvis Liquiritiae compositus. Pulvis pectoralis Kurellae.

Nimm: Gepulverte Sennesblatter 2

Gepulverte Siissholzwurzel, yon jedem zwei
Theile 2

Gepulverten Fenchelsamen 1

Gereinigten Schwefel, von jedem einen Theil 1

Gepulverten, ganz weissen Zucker, sechs

Theile 6

Mische sie.

Unveranderle Yorschrift. Die pflanzlichen Stoffe miissen gut getrocknet

•werden, weil sie den Zucker sonst zum Kliimpern und Ballen veranlassen.

Nicht unzweckmassig ist es, das Pulver in .einem warmen Morser zu mischen.

Es soli ebenfalls gut verschlossen bewahrt werden
,

weil es durch seinen

Zuckergehalt immer zum Ballen geneigt ist. Ein solches Pulver ist unansehn-

lich und erregt die Meinung einer Yerderbniss.

Pulvis Ipecacuanhae opiatus.

£>piuml)attigc6 SBiec^ixuiv^el^ulver.

Pulvis Doiveri.

Nimm: Gepulvertes schwefelsaures Kali, acht Theile 8

Gepulvertes Opium 1

Gepulverte Brechwurzel, von jedem einen

Theil 1

Sie miissen genau gemisckt und in einem gut verschlossenen Ge-

fasse vorsichtig aufbewahrt werden.

Anmerkung. Zehn Thede enthalten einen Theil Opium.

Unveranderte Yorschrift der vorigen Aullage.
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Pulvis Magnesiae cum Rheo.

SWagncjtapuber mit 9tyabatbet.

Pulvis pro infantibus. ,^iitbct:puk'ei'.

Nimm : Basisch - kohlensaure Magnesia, sechszig

Theile 60

Gepulverten, ganz- weissen Zucker, vierzig

Theile 40

Gepulverte Rhabarber, fiinfzehn Theile . . 15

Fenchelol, einen Theil 1

Mische das Fenchelol aufs Innigste mit dem Zucker und

mische dann die Rhabarber und die Magnesia hinzu.

Bewahre das Pulver in einem gut verschlossenen Gefasse auf.

Die Yorschrift ist etwas abgeandert in den Verhaltnissen und namentlich

das Yeilchenwurzelpulver weggelassen.

Bei der Bereitung wage man erst den Zucker in den Morser, gebe das

: Fenchelol darauf und bereite den Oelzucker; man setze nun das Rhabarber-

pulver hinzu und mische es ebenfalls vollstandig unter, und zuletzt die koh-

lensaure Magnesia in einem kleinen Antheil, dann allmalig vollstandig.

Radices. ®3ur$eln.

Alte, dui'ch Wurmfrass zernagte, durch Faulniss angestockte

oder ausgehohlte, geschimmelte, missfarbige Wurzeln sind zu ver-

werfen.

Die meisten officinellen Wurzeln stammen von sogenannten perennirenden
Pflanzen her, d. h. solchen, welche im Herbste ihren krautartigen, oberirdischen

Theil verlieren und den Winter iiber nur in ihren Wurzeln bestehen, um
aus diesen im Fruhjahr wieder auszutreiben. Der Lebensverlauf dieser Pflan-

zen besteht darin
,

dass im Herbste alle im Schafte und in den Blattern vor-

handenen Stoffe in die Wurzel zuriicktreten und diese vergrossern und in ihren
Bestandtheilen verstarken. Es folgt daraus fur die Einsammlung der Wurzeln
die Regel, dass dieselbe im Herbste- erst nach dem Abfallen der Blatter und
dem Verwelken des ganzen Schaftes geschehen durfe; dann aber kann sie

den ganzen Winter hindurch geschehen und selbst im Fruhjahr vor dem
Wiedererwachen der Natur. Aus den in der Wurzel vorhandenen Stoffen
treibt im Fruhjahr der neue Schaft und das Laub aus. Darum sind die Wur-
zeln von bereits ausgetriebenen Pflanzen am werthlosesten und am armsten
an wirksamen Stoffen, welche durch eine beginnende Metamorphose flussig

werden und in der Pflanze zur Verwendung kommen. Es erhellet daraus,
dass auch die Pflanze auf ihrer Wurzel absterben miisse, und dass man das
Kraut nicht vor dem Welken abschneiden durfe. Ein Beispiel giebt uns der
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gewohnliche Spargel, bei welchem die Erfahrung gelehrt hat, dass man
wenigstens einen Stengel, am besten mehrere, miisse „8chiessen“ lassen, wenn
man im folgenden Jahre gute Spargel gewinnen wolle. Geht der letzte Schaft

durch Zufall oder Absicht friiher verloren, so bleibt die Wurzel schwach, und
man gewinnt keine kraftigen Spargel.

Radix Althaeae. (£tlnfc§rour§el. 2tttl)eemurjel.

Althaea officinalis L. Malvaceen B. Brown. XYI. 5. L.

Die einfachen, langen, fingerdicken oder dlinneren Wurzeln

komrnen stets geschalt und oft auck gespalten im Handel vor;

sie sind weiss oder weisslich, aussen haufig mit Langsfurclien
,
so

wie mit braunlichen Narben, die von den abgescbnittenen Wur-
zelfasern herruhren, verseben und mit einem ziemlich dicken, sebr

faserigen und biegsamen Bast bedeckt, innen sind sie meblig, leicbt

zerbrecblicb, beim Kauen schleimig.

Die Wurzel der wildwachsenden oder angebauten Pflanze ist

im beginnenden Friibjabr oder im Herbst zu sammeln und nacb

Entfernung des Knollstocks, der bolzigen und angefaulten Tbeile,

so wie der diinnen ausseren Rinde scbnell zu trocknen.

Die Althaawurzel muss aus langen, nicht zu dicken, ausserlich ganz weissen

Wurzelasten bestehen. Yerdorbene Stucke werden innerlich gelb und braun

und miissen entfernt werden. Die Althaawurzel ist als feines Pulver, grobes

Pulver und zu Species geschnitten vorrathig. Die ganzen Wurzeln werden

auf dem Schneidemesser zu 1 Linie dicken Scheiben abgeschnitten, und diese

mit dem Stampfmesser zerkleinert und durch ein Speciessieb geschlagen.

Das feme Pulver muss mit Sorgfalt abgeschlagen werden, weil es das Infusum

trub macht.

Am schonsten werden die Species, wenn man die langen Wurzelstiicke

durch zwei Langen schnitte in vier gleiche Theile spaltet, ehe man sie schnei-

det. Diese Operation hat man gewohnlich aus freier Hand mit einem Messer

verrichtet, was jedoch sehr zeitraubend ist, und eine unansehnliche Waare
liefert, da das Messer haufig seitlich ausgleitet und viele kleine Stucke macht.

Ich habe zur Abkurzung dieser Arbeit den in Fig. 67 dargestellten Wurzel-

spalter eingefiihrt. Ein massives Stuck Buchenholz wird so ausgeschnitten,

dass man es mit einer Holzschraube an die Ecke eines Tisches fest anschrau-

ben kann. Auf seiner oberen Horizontalflache hat es einen langen Einschnitt,

der aus zwei in einem rechten Winkel sich treffenden Sageschnitten entsteht.

Derselbe wird moglichst geglattet. In die Tiefe dieses Einschnittes schlagt

man ein scharfes und starkes Messer ein, so dass die Schneide von der arbei-

tenden Person absteht. Die zu spaltenden Wurzeln werden vorher in einen

feuchten Keller gestellt, damit sie biegsam (provinziell : maas) werden. Man
stosst nun mit der linken Hand ein solches Wurzelstiick gegen die Schneide,

bis seine beiden Theile hinter dem Messer hervorkommen. Ilier fasst man

sie mit der rechten Hand an und zieht die Wurzel gegen die Messerschneide,

wahrend man sie mit der linken Hand in den Spalt driickt und unter der-
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selben fortgleiten lasst. Die steigendon Wande des Spaltes halten die Wurzel

mit ihrer Mitte immer gegen die Schneide des Messers und verhindern, dass

Fig. G7.

Wurzelsj)alter.

die Wurzel seitlich durchschnitten werde. Dicke und diinne Wurzeln gehen
leicht durch den Wurzelspalter, nur knorrige Stiicke verweigern den Gehor-

sam. Je langer und gerader die Wurzeln sind, desto schoner werden die

gespaltenen Stiicke. So dargestellte Species sehen sehr schon aus, weil sie

vielen inneren hellfarbigen Scknitt zeigen.

Wenn die Messerklinge nicht stark ist, so wird sie von unregelmassigen

Wurzeln seitlich gedrangt, und die beiden Stiicke fallen nicht gleich aus. Die

Arbeit ist leicht zu erlernen, und fordert sehr.

Aus der grob zerschnittenen Wurzel wird nach vorgangigem Trocknen das

feine Pulver bereitet. Es wird durch ein feines Haarsieb abgeschlagen. Es
muss gut getrocknet und verschlossen aufbewahrt werden

,
weil es dem Mil-

benfrass unterworfen ist.

Grobliches Althaapulver giebt ein schleimigeres Infusum, als die nur ge-

scbnittene Wurzel; allein auch ein minder klares.

Der kalte Auszug der Wurzel ist etwas gelblich geiarbt
;
das Decoct und

heisse Infusum ist farbloser.

Die Colatur muss ohne alles Pressen von der Wurzel abrinnen. ZurWin-
terszeit, oder wenn sonst viel Althiiadecoct gebraucht wird, ist es zweckmassig,
dasselbe auf einen Tag vorrathig zu machen. Man kann es alsdann durch
Absetzenlassen am klarsten darstellen.

Das feine Pulver wird als massegebendes Vehikel zu Pillenmassen gesetzt
und, als besonderer Heilkrafte nicht theilhaftig, von dem Receptarius gewiihlt,

wenn ein Zusatz eines Pulvers nothwendig wird.



528 Radix Angelicae. — Radix Bardanae.

Radix Angelicae. 5?(ngelifanntr$el. (Sttgeiwuqek

Archangelica officinalis Hofmann. Umbelliferen Juss. V. 2. L.
%

Der Mittelstock ist dick, bis 3 Zoll lang, etwas schwammig,
nacb oben fein und dicht geringelt, mit zahlreichen, langen, 2

bis 3 Linien clicken, weichen, gefurcbten Wurzeln yersehen; die

ziemlich dicke, aussen grau-braune, innen weisse Rinde enthalt

in grosser Menge gelbe Balsamblatter
,
das strahlige Holz hat

eine gelbliche Farbe.

Die Wurzel erregt beim Kauen Brennen, riecht stark und
eigenthiimlich, schmeckt anfangs suss, spater etwas bitter.

Sie ist von der wildwachsenden oder angebauten Pflanze im
Fruhjahr des zweiten Lebensjahres zu sammeln.

DiePflanze ist zweijakrig,und die Wurzel wird im Friihjahr von der zweijah-

rigen Pflanze gesammelt. Die Angelicawurzel ist ein sekr kraftiges Heilmittel

und muss in der grossten Giite vorhanden sein. Sie ist, wenn sie nicht voll-

kommen trocken ist, sehr dem Verderben und dem Insektenfrass ausgesetzt.

Man trocknet sie im Trockenschranke an einer nicht zu warmen Stelle und
bewahrt sie in Blecbgefassen auf. Sie dient gescbnitten zu Aufgiissen.

Alle Thelle der Pflanze riechen stark gewurzhaft. Die Wurzel enthalt

ein scbarfes Weichharz, welches sich durch Weingeist ausziehen lasst. Ein

weingeistiges Extract lost sich triib im Wasser. Weingeist, mit der Wurzel

destillirt, nimmt den Gerucli derselben an, was von einem atherischen Oele

herruhrt.

Radix Bardanae. ^ktteimutvjel.

Lappa tomentosa Lamarck Lappa officinalis Allione et Lappa

minor Be Candolle. Compositen Adanson. XIX. 1. L.

Eine ziemlich einfaclie, lange Wurzel, ungefahr fingerdick,

meist gespalten im Handel vorkommend, aussen runzlich, grau-

braun, innen blassbraunlicb, mit ziemlich dicker Rinde, die innen

haufig durch gleichsam weissfilzige Locher unterbroclien ist, mit

strahligem Holze und zerrissenem, schneeweissem, diinnem Mark;

beim Rauen ist sie schleimig, von etwas siissem, spater bitter-

lichem Geschmack.
Sie werde im zweiten Friiklinge gesammelt.

Die Klettenwurzel wird von den drei bekannten Klettenarten Arctium

Bardana, viajus und minus eingesammelt. Die Krautersammler bringen sie
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frisch und ganz an. Man durchsohneidet die Wurzel mit. zwei senkrecht auf

einander stelienden Liingenscknitten in vier Theile und liisst dieee trocknen.

Sie werden trocken zu Species zerschnitten, in welcher Form sie im Decoctum

Lignorum vorkommen. Die Klettenwurzel und ikr Extract erfreuen sich des

Hides, den Haarwuchs auf kalil gewordenen Stellen wieder hervorrufen zu

konnen. Ihre Wirknng ist ganz die des schweizerischen Krauterols und der

Lowenpomade.

Radix Belladonnae. sBeltflbonnattun^el.

Atropa Belladonna L. Solanaceen Bartling. V. 1. L.

Die iistige, lange, bis iy2 Zoll dicke Wurzel, die gewohnlich

.gespalten im Handel vorkommt, hat lange, einfache, mit wenigen

AVurzelfasern besetzte Aeste, ist aussen der Lange nach gestreift

und runzlig
,

gelblichgrau
,
innen weisslich ,

mit zerstreuten, citro-

nengelben, porosen Holzbimdeln versehen und staubt beim Zer-

:brechen.

Sie muss von der wildwachsenden Pflanze im Friihjahr oder

Herbst gesammelt werden; gesckalte, holzige, zahe und innen

hohle und braune Wurzeln sind zu verwerfen.
Sie ist vorsichtig aufzubewakren.

Diese Wurzel wird in Pulverforiii gebrauckt. Die bis zur sproden Be-

^schaffenkeit getrocknete Wurzel -wird im Morser zerstossen, und das abge-

siebte, feine Pulver nock einmal getrocknet und in dickt verscklossenen Gla-
: sern aufbewakrt. Die Wurzel entkiilt dieselben mediciniscken Bestandtkeile,

wie die Blatter und die ganze Pflanze, wie die Iris erweiternde Eigensckaft

:des Extractes der Wurzel beweist. Sie wird selten gebrauckt.

Die Wurzel entkalt Amylum und wird durck Jodlosung blau gefarbt, wo-
rlurck sie sick von Bad. Helenii und Bardanae untersckeidet, welcke nur
:gelb gefarbt werden.

Radix Colombo, ^olombountr^el.

Badix Cohrnbo sen Codumbo. Cocculus palmatus Be Candolle.

Jateorrhiza palmata Miers. Menispermeen Juss. XXII. 6. L.

Fast kreisrunde Querscheiben, 1 bis 2 Zoll im Durckmesser,
-I bis 8 Linien dick, auf der Aussenflacke runzlig, graubraun, innen
neklig, von griinlich- oder braunlich-gelber Farbe, auf beiden
Flacken innerkalb des erkabenen, breiten Randes vertieft oder in

ler Mitte abermals erhoht; eine dunkle Kreislinie, die von zahl-

’eichen, strahlenformig verlaufenden Streifen durckkreuzt wird,
ialbii-t den gewolbten Rand, aus der vertieften Sckeibe treten

Mohr, Commentar. oa
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zerstreute Gefassbiindel hervor. Die Wurzel ist sehr schleimig,

sclimeckt sehr bitter und wird durch Jod blau gefarbt.

Die Wurzel wird meistens nur zur Darstellung eines Extractes verwendet.

Sie bedarf keiner ferneren Zubereitung, wenn sie in richtiger Beschaffenheit

aus dem Handel bezogen worden ist. Die Wurzel hat einen schwachen *eigen-

thiimlichen Geruch und sehr bitteren Geschmack. Ein verdunnter Weingeist

ist das beste Losungsmittel fiir die wirksamen Stoffe. Wasser nimmt eine

grosse Menge Schleim auf.

Radix Gentianae rubrae. (Stt^tanwuqel.

Gentiana lutea L. Gentianeen Juss. V. 2. L.

Eine wenig astige, sehr lange, meist 1 Zoll dicke, oft weit

starkere, kurz melirkopfige Wurzel, meist der Lange nach ge-

spalten im Handel vorkommend, der Lange nach gefurcht, oben

durch einander geniiherte Ringe dicht und fein querrunzlig, aussen

gelblich- oder rothlichbraun
,
irmen roth oder orange -braunlich;

frisch fleischig, getrocknet sprode, oft schwammig poros, im Bruch

uneben, mit diinner Rinde, die durch einen ‘dunklen Ring vom
dicken Holzkdrper getrennt ist, von sehr bitterem Geschmack.

Die mehr gestreckten, fingerdicken, aussen mehr graubrau-

nen, sonst sehr ahnlichen Wurzeln einiger anderen Enzianarten

sind nicht zu verwerfen; jedoch sehe man sich vor, dass nicht

weisse Nieswui’zeln beigemengt sind.

Die Wurzeln verschiedener Gentianaarten, wie ausser der oben genannten

noch Gentiana purpurea, pannonica
,
punctata, kommen im Handel haufig

gemengt vor. Sie besitzen ahnliche arzneiliehe Krafte, weshalb die Phar-

macopoe auch ihre Anwendung zugelassen hat. Die obige Beschreibung be-

zieht sich hauptsachlich auf die Wurzel von Gentiana lutea. Dieselbe kommt
aus der Schweiz. Die Gentiana purpurea liefert eine innen dunkel-braune,

mit starken Langsfurchen uberzogene Wurzel, an der die Querrunzeln fehlen.

Dieser gleicht sehr die Wurzel der G. pannonica. Die G. punctata soli in

Mahren hauhg gegraben werden, ist ebenso bitter, allein mehr gelb von Farbe.

Die G. pannonica und punctata werden in Salzburg gegraben und in den

Handel gebracht. Sie sind frisch auf dem Schnitte weiss. Die Enzianwurzel

ist ein viel gebrauchtes Arzneimittel. Ein grobes Pulver zu Pferdepulvern

und Latwergen wird auf Miihlen gemahlen und kommt so in den Handel.

Ein femes Pulver zum innerlichen Gebrauch l'iir Menschen wird von dem
Apotheker selbst bercitet. Die Wurzel stosst und mahlt sich leicht, wenn sie

vollkommen trocken ist. Ein Extract wird aus dem selbst bereiteten, groben

Pulver dargestellt. Zu einigen anderen Arzneimitteln wird das Extract oder

die Wurzel in Substanz verwendet.

Die Wurzel conservirt sich leicht ohne besondere Yorsichtsmaassregeln.
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Radix Glycyrrhizae.

Radix Liquiritiae mundata vel Russica. ©efdmltc obcv ntfftfd;e

©u^oljiuuvjel.

Glycyrrhiga echinata L. Papilionaceen L. XVII. 4. L.

Die lange, bis l J

/2 Zoll dicke, geschalte und meist auch von

dem grossen, knolligen Kopf befreite Wurzel, von gelber Farbe,

in it diinnem Bast und starkem
,
strahligem

,
im Bruch selir fasri-

gem Holz, von sekr sussern Geschmack.
"O 3

Das russische Siissholz ubertrifft das im iibrigen Europa gezogene an

:Schonheit der Farbe und an Siisse. Es kommt im geschalten Zustapde in den

; Handel und ist auch bedeutend theurer, als das deutsche und spanische. Als

:feines Pulver soli, nach der Pharmacopoe, nur diesc Wurzel angewendet wer-

. den, wie man aus der Vorschrift zu Pulvis Glycyrrhizae compositus ersieht.

Die Siissliolzwurzel hat die Structur des Holzes mit Markstrahlen und

i Holzgefassbiindeln. Es ist deshalb eigentlich keine Wurzel, sondern nur der

unterirdische Strunk. Die Substane ist auch vollkommen holziger, f'aseriger

iNatur, und ihre Verkleinerung zu einem feinen Pulver macht viele Schwierig-

Ikeit, so dass sie mit den gewohnlichen Hiilfsmitteln des Apo-thckers nicht

lleicht ausgefuhrt werden kann. Es wird dann auch dieses Pulver fabrikmassig

in eigenen Miihlen dargestellt, wo die Kraft durch Dampf oder Wassergefalle

.gewonnen wird. Es ist unbedenklich erlaubt, solches Pulver, aus zuverlassigen

iHanden bezogen, in derReceptur anzuwenden, da man es in gleicherFeinheit

: mit den gewohnlichen Mitteln nicht herstellen kann, und da ohne diese Fein-

heit das Siissholzpulver eine faserige, filzige Masse ist, die eben nicht angenehm
zum Einnehmen ist.

Die Wurzel ist auch in Speciesform in der Offic'in vorrathig. Sie wird

zu diesem Zwecke im ungespaltenen Zusfande in flachen Scheiben von 1 bis

iy2 Linie Dicke auf dem Schneidemesser geschnitten, diese Scheiben leicht

gestossen, wodurch sie zerbrechen, und alsdann durch ein Speciessieb ge-

schlagen. Die durchgegangenen Species werden auf einem groben Pulversiebe

abgeschlagen, um den feinen Staub und einzelne Fasern abzusondern. Diese

Abgange konnen bei Reinigung von Succus Liquiritiae beigeschlagen werden.

Radix Iiellebori. 9Me§ttntr$eL ©c^maqe SlicSwutjcI.

HeTleborus viridis L. Ranunculaceen Juss. XIII. 5. L.

Ein stark bewurzelter, nach oben astiger, bis 3 Zoll langer,

bis 3 Linien clicker Wurzelstock mit aufsteigenden
,

fast walzen-
runden, geringelten, bis l'/2 Zoll langen Aesten und gedrangt
stehenden, ziemlich langen, bis 1 Linie dicken, zerbrechlichen

Wurzeln, die wie der Wurzelstock aussen schwarzbraun
,
innen

gewohnlich schmutzig weiss sind.

34 *
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Um die Verwech,selling mit den Wurzeln von Helleborus niger

L., Adonis vernalis L. und Actaea spicata I. zu vermeiden, sei

der Wurzelstoclc noch mit den krautartigen
,
fussfdrmigen, scharf

und ungleich gesagten Blattern versehen, die jedoch vor der An- U

wendung zu entfernen sind.

Wir haben in der neuen Pharmacopoe die Wurzel von Helleborus viridis

an Stelle des Helleborus niger bekommen, angeblich weil die letztgenannle

Wurzel weniger wirksam sein soil. Es ist aber sehr die Frage, ob fiber -die

arzneilicbe Wirksamkeit beider Wurzeln genaue Erfahrungen vorliegen. Und
worin besteht denn diese Wirksamkeit? Die Wurzeln der drei wildwacliBen-

den Hellebori, niger
,
viridis und foetulus, geniessen den zweifelhai'ten Ruf

einer drastischen Wirksamkeit, gelten aber beim Vieh fiir Gifte. Bei dem
Ueberflusse an abfiibrenden Mitteln, und bei dem Ueberflusse an abfuhrenden

Behandlungen
,

fiir welcke sicb kein verniinftiger Grund angeben lasst, hatte

uns die Pharmacopoe mit der Aufnahme dieses obsoleten, verrufenen und
unbrauchbaren Mittels verschonen konnen. Sie hat den Spiritus nitrico-

aetliereus ausgelassen, welcher immer noch haufig gebraucht wird, und die

Nieswurzel beibehalten, welche langst ins Fabelbuch geschrieben ist.

Die Beschreibung einer Wurzel hat in der Regel keinen Nutzen, weil sie

doch zu nichts fiihrt und immer dunkel bleibt. Bei dieser Wurzel war es

kaum der Miihe werth, und selbst eine Yerwechslung mit der Wurzel von
Helleborus foetulus, niger oder Adonis vernalis und Actaea spicata ver-

schlagt nichts, weil die Wurzel doch niemals gebraucht wird. Die Prophe-

zeiung von Nees von Esenbeck, dass man einmal statt der damals vor-

geschriebenen Wurzel von Helleborus niger jene von H. viridis aufnehmen

werde, ist zur Wahrheit geworden.

Radix Ipecacuanhae. SSrecfynntv^eL

Cephalitis Ipecacuanha Witdenote. Rubiaceen Juss. V. 1. L.

Die Wurzel ist hin- und hergebogen, 1 bis 2 Linien dick,

nach beiden Enden verschmalert, durch diebt stehende, wulstige,

unvollstandige Ringe bockerig; sie hat eine dicke, hornartige,

aussen dunkler oder heller braune, iunen braunliche Rinde, die

sicb leicht von dem diinnen, kellen Holzkern trennt.

Bei der Bereitung des Pulvers muss der Holzkern, der unge-

fahr ein Viertel des Gewichts der ganzen Wurzel betriigt, zuriick-

bleiben und verworfen werden.
Die Wurzel werde vorsichtig aufbewrahrt.

Die achte Ipecacuanha ist in den feuchten und schattigen Urwaldern

Brasiliens einheimisch. Die Wurzel kommt in mehr und minder zerbi’ochenen,

oft stark gekriimmten Stiicken vor, die theils die Dicke eines Weizenhalmes

haben, theils mit vielen diinneren, seltener mit starkeren Wurzeln untermengt
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- sind. Die Oberfliiche ist dureh zahlreiche Einschniirungen mit vielen ring-

formigen Erhabenbeiten versehen. Die Farbe ist bald rostfarbig-braun
,
bald

mehr schwarzlich-braun. Die Wurzel ist hart and zeigt im Innern die dichte,

.
gleichsam hornartige, ziemlich dicke Rindensubstanz, welche den gelblicli-

weissen liolzkern uingiebt. Der Geruch ist unbedeutend, doch unangenehm,

der Geschmack unangenehm kratzend und bitterlich. Der Ilauptbestandtheil

ist das Emetin, ein pflanzliches Alkaloid, welches im reinen Zustande ein

weisses Pulver darstellt. Es hat einen schwach bitteren Geschmack, reagirt

alkalisch und ist in Wasser sehr wenig, dagegen in Alkohol leicht loslich.

I Es bewirkt in sehr geringer Menge Erbrechen. Wegen der Schwierigkeit

• seiner Darstellung wird es im reinen Zustande nicht angewendet; im minder

reinen Zustande ist es in dem JExtractum Ipecacuanhae enthalten. Doch
auch dieses Praparat wird nur selten angewendet, weil die Wirkung der

achten und reinen Wurzel schon energisch und sicher genug ist. Den hau-

figsten Gebrauch findet die Wurzel in der Gestalt von Pulver. Dieses muss

unerlasslich von dem Apotheker selbst bereitet werden, indem er sich nur

von der Aechtheit und Giite der Wurzel uberzeugen kann, so lange sie im
naturlichen, unveranderten Zustande sich befindet. Ist sie einmal gestossen,

-so kann sie frerade, wirkungslose Stoffe von ahnlichem Aussehen einschliessen,

ohne dass man dies auf einem bestimmten und zuverlassigen Wege ent-

decken kann.

Die Ipecacuanhawurzel wird dureh Stossen im eisernen Morser und Ab-
-schlagen dureh das engste Seidensieb in ein feines Pulver verwandelt. Man
•kann davon die hochste Feinheit verlangen, die iiberhaupt bei einem Pulver

vorkommt. Die ausserlich vollkommen gut beschaffene Wurzel wird zuerst

:im Trockenofen an einer nicht zu warmen Stelle stark getrocknet und dann
dem Stossen unterworfen. Diese Arbeit ist fur den damit Beschaftigten sehr

unangenehm. Das feine auffliegende Pulver reizt die Augen und Nasenhohle
stark. Um sich dagegen zu schiitzen, verbindet man den Mund und die

Xase mit einer Schwaminmaske. Sehr gut ist es auch, wenn der Morser mit

einem Ledersacke verbunden ist.

Die Bogardusmuhle kann einigermaassen zur Herstellung des Pulvers

verwendet werden; sie behalt jedoch nicht lange die Eigenschaft, recht feines

.Pulver zu geben. Am besten geschieht die Piilverisirung in cylindrischen

Trommeln mit gusseisernen Kugeln, welche jedoch nicht wie die friiheren

Pulverisirtrommeln um die Achse des Cylinders gedreht werden, sondern in

einer Richtung senkrecht auf diese Achse.
Die Pharmacopoe hat auch von der friiheren unerfullbaren Bedingung

ohne Remanenz zu pulvern, Abstand genommen und den holzigen Theil mit
einem Viertel des Gewichtes der Wurzel in Anschlag gebracht, so dass von
16 L’nzen urzel 12 Unzen Pulver erhalten werden sollen.

Soubeiran empfiehlt die gut getrockuete Wurzel sanft zu stossen, damit
sich die Rindensubstanz abschale, und nur diese allein zu stossen, nachdem
man den liolzkern ganz entlernt hat. Die Rindensubstanz lasst sich nun
leicht ohne Residuum stossen. Allein die vorlaufige Trennung beider Schich-
ten ist keine so leichte Arbeit. Sie ist hochst belastigend dureh den feinen,
aufsteigenden Staub, und dann ist sie auch schwer vollstandig zu bewirken,
da bei einigen Sorten der meistens gemischten Wurzeln die Rindensubstanz
sich schwer lost. Uebrigens kann bei dem klaren Ausspruche der Pharmacopoe
von solchen Modificafionen nur der Information wegen die Rede sein.
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Radix Levistici. IMcbftotf'ehmtqei.

Levisticwn officinale Koch. Umbelliferen Juss. V. 2. L.

Die Wurzel ist wenig iistig, ziemlich lang, bis 2 Zoll dick,

weich, fast scliwammig, aussen querrunzlig, hockrig, der Lange
nacli gefurcht, gelblicli braun, innen blass-gelblich; die ziemlich

dicke Rinde enthalt zahlreiche orangegelbe Oelbehalter, bat viele

Liicken und umgiebt ein dichtes, weiches Holz; sie hat einen

eigenthiimlichen Geruch, schmeckt widerlich siisslich und erregt

Brennen im Munde. In den Handel kommt sie meist der Lange
nach gespalten.

Die perennirende Wurzel ist dick, astig, braunlich-gelb, innen weiss, mit
blassgelbem, harzigem Milchsafte erfullt. Sie schrumpft durch das Trocknen
stark ein, wird schwammig und bekommt viele Langsrunzeln

;
die Itinde ist

aussen braun, innen weisslich, mit rothlich-gelben Harzpunkten. Der Geruch
ist schwach, nicht unangenehm. Der Geschmack aromatisch, zuerst siisslich,

dann bitter und scharf. Die Hauptbestandtheile sind ein atherisches Oel mit

Weichharz und bitterem Extractivstoff. Man verwechsele sie nicht mit Radix
Angelicae.

Die Wurzel wird zu Species geschnitten und wegen ihrer fliichtigen Be-

standtheile in Blechkasten bewahrt, nachdem sie gut getrocknet ist.

Radix Ononidis. §aitl)ed)elnntr$eh

Ononis spinosa L. Papilionaceen L. XVII. 4. L.

Die Wurzel ist sehr lang, etwa fingerdick, vielkopfig, der

Lange nach oft sehr tief gefurcht, zahe und biegsam; die sehr

diinne, aussen t'ief braune Rinde umgiebt ein weisses, faseriges

Holz, welches im Querschnitt hart ist und sehr deutlich, aber

ungleich facherformig gestreift ist. Sie hat einen etwas siisslich-

bitterlichen Geschmack und erregt beim Kauen Brennen. In den

Handel kommt sie gewohnlich gespalten.

Die perennirende Wurzel geht tief in den Boden, sie ist iistig und mehr-

koptig. Sie wird in Speciesform vorrathig gehalten und macht einen Bestand-

theil der Species Lignorum aus.
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Radix Pyrethri. 2)eutfd;e Sertramrourjel.

Anacyclus officinarum Hayne. Compositen Adanson. XIX. 2. L.

Die einfache, lange, bis \ l
/.2 Linien dicke Wurzel ist aussen

; graubraun ,
langsrunzlig, innen blasser, leicht zerbrechlich

,
die

ziemlieh dicke Rinde entbalt einen Kreis Balsamgange und urn-

schliesst ein strahliges Holz. Beim Kauen erregt die Wurzel

Brennen und eine starkere Speichelabsonderung.

Die Wurzel ist vor der Anwendung von den Stengel- und

Blatt-Ueberresten zu befreien.

Die frische Wurzel ist einfach spindelformig, ziemlieh lang, nach unten

: stark verdiinnt, mit wenigen Fasern besetzt; sie wird an sechs bis acht Zoll

lang und erreickt die Dicke einer starken Feder. Getrocknet ist sie selten

so dick als eine Feder, gewohnlich viel diinner, oft noch mit den Resten des

Stengels und der Blatter versehen, aussen der Lange nach runzlig, grau-braun,

i innen von dichter Structur, gleichsam harzig, schmutzig-weisslich oder blass-

braunlich. Diese Wurzel ist ohne Geruch, aber von sehr scharfem, Speichel

erregendem Geschmack. Sie entbalt ein scharfes, dickfliissiges, atherisches

Oel und ein scharfes Weichharz. Die Wurzel wird im zerschnittenen und

;

gepulverten Zustande vorrathig gehalten.

Radix Ratanhae. ^Beumnifdje iKntnnlimtuu'jel.

Krameria triandrci lluiz et Pavon. Krameriaceen Kuntli.

TV. 1. L.

Eine holzige Wurzel mit starkem, nacb oben vielkopfigem,

nach unten astigem Stamm und langen, bis 6 Linien dicken,

walzenrunden Aesten, oder diese allein vom Stamm getrennt. Sie

ist mit einer im Bruch etwas fasrigen Rinde
,

die wenigstens

sechsmal diinner ist, als das zimmetfarbene
,

fast geschmacklose

Holz, bekleidet. Die Rinde ist sehr herbe und schmeckt bitterlich.

Es darf nur die aus Peru eingefiihrte Wurzel angewendet
werden.

Wir erhalten diese Wurzel in Stiicken von verschiedener Liinge, eine

3tarke Feder oder auch einen kleinen Finger dick, wenig rissig und runzlig,

von dunkel roth-brauner Farbe. Innen ist die Rinde dunkelroth, der IIolz-

korper blass-rothlich-gelb. Die Rinde zeichnet sich vorzugBweise durch den
3tarken, rein adstringirenden Geschmack aus. Zur Bereitung des Extractes muss
die Wurzel erst geschnitten, dann gestossen oder gemahlen werden. Auch ein
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femes Pulver ist vorrathig. Die ganze Substanz muss ziemlich durchgetrie-

ben werden, weil die Remanenz meistens uur holzig ist, und die blosse An-
wcndung der Rindensubstanz nicht vorgeschrieben uDd vom Arzte nicht vor-

ausgesetzt ist.

Mettenheimer*) bat eine neue llculix Ratanhae beschrieben, welche
vou Krameria Ixina abstammt, und von welcher nach der franzosischen

Pharmacopoe die achte Wurzel kommen soil. Diese Ratanha besteht aus 1 bis

2 Zoll dicken und 4 Zoll langen, knorrigen Ilauptwurzeln, mit zahlreichen, 4

bis 12 Zoll langen Aesten. Sie haben eine gliittere, fast glanzende Epidermis,

tiefere Langenfurcken und liefer eingreifende Querrisse; sie ist weniger zahe

und leichter zerbrecblicb, als die gewohnliche Ratanha; die Wurzelaste sind

mekr wellenformig gebogen. Sie ist von schmutzig violettem, rothbraunem
Anseben, die Rinde ist dicker als bei der gewohnlichen Wurzel. Der kolzige

Kern ist blassrothlich
,

hart, kurzsplilterig brechend, bei scharfem Sclmitte

matt und ohne den dunkeln Punkt in der Mitte.' Geruch besitzt die neue
Rinde nicht, aber schmeckt starker adstringirend. Bei einein Yergleiche der

Aufgiisse beider Wurzeln zeigte sich, dass die neue Wurzel dieselben Bestand-

theile, wie die gewohnliche Wurzel hat, aber die wirksamen in grosserer Menge
enthielt, so dass dieselbe wahrscheinlich noch besser und kraftiger ist, als die

gewohnliche Ratanha.
/

Radix Rhei. Olfyafmrbev.

Yon unbekannten Arten der Gattung Rheum.

Polygoneen Juss. IX. 3. L.

Verschieden geformte, harte, vollig geschalte, oft durchbohrte,

im Bruch unebene Wurzelstucke
,

aussen gelb, rueist bestaubt,

innen durch mannigfaltig gebogene, gescklangelte und durcb ein-

ander gewirrte, abwechselnd rothe und weisse Strahlen marmo-

rirt. Die Wurzel knirscht beim Kauen zwischen den Zahnen,

farbt den Speicbel gelb und hat einen eigenthumiiclien Gerucli

und Geschmack.
Das daraus bereitete Pulver bewahre in gut verschlossenen Gefassen

auf.

Die Pharmacopoe erwahnt gar nicht mekr den Unterschied der russiscken

und chinesischen Rhabarber und gestattet demnach, wie auch die 6. Auflage,

den Gebrauch beider.

Es sind vorzugsweise zwei Rhabarbersorten, welche unsere Aufmerksam-

keit verdienen, die russische und die sogenannte chinesische, die eigentlich

beide chinesische sind. Sie sind in ihrer Wirksamkeit ganz gleich, und die

Pharmacopoe erlaubt auch den Gebrauch beider Sorten. Sie unterscheiden

sich nur durch einige unwesentliche Merkmale.
Die russische, auch moskowitische oder sibirische Rhabarber stellt flache,

rundliche, cylindrische, unebene, auch oft ecldge, mit einem weiten ungleichen

Bohrloche versehene Stticke dar, welche aussen mit einem koch ockergelben

*) Neues Repertor. der Pliarm. 1, 138.
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Pulver gleichsam bestiiubt sind. Sio ist ziemlich diolit und schwer, auf dcm

Bruclie uneben, beim Stossen einigermaassen schwammig; beim Schnitte er-

scheinen viele beinalie weisse Stellen, mit rothlich-weissen , bald entfernt,

bald naker stekenden, netzformig verbundenen Liiiicn und Adern durehzogen.

Der Bruch ist uneben, sie ersoheint auf demselben mit rothlich-braunen und

je nacli dem Alter mebr braunen, wellenartig durcbflocbtenen Adern. Der

Gerucb, vorziiglicb der friscb gestossenen Wurzel, ist eigentbiimlich stark,

etwas unangenebm; derGeschmack widerlicb bitter, siisslich, schwach zusam-

menziebend. Zwiscken den Ziihnen gekaut knirscht sie und larbt den Speichel

stark bocb-gelb. Sie kornmt nur gescbalt vor und wird in Kisten verpackt.

Auch die Yerpackung ist eine eigentbiimlicbe. Die grossen und besonders

die flachen Stiicke beriibren die Seitenwande und bilden die oberste Lage.

Die walzen- und kegelformigen Stiicke folgen hierauf, und den inneren Tbeil

macben die kleinen und kleinsten Stiicke aus. Diese Wurzel kommt wabr-

scbeinlich von Rheum palmatum, compcictum und hybridum her.

Die zweite Sorte, welcbe im Handel in grossen Mengen vorkommt, und

deren Gebrauch die Pharmacopoe zulasst, ist die cbinesiscbe oder ostindiscbe

Rbabarber. Die Pflanze, die diese Wurzel liefert, sebeint eine spindelformige

Wurzel zu baben. Es sind langlich runde, wenig hockerige, ziemlich dichte

und schwere Stiicke, aussen mit einem blassgelben Pulver bestiiubt, dann und

wann mit einem Bobrlocbe verseben
,

in welchem sich haufig Theile des

Strickes befinden, an welchem die Wurzel beim Trocknen aufgehangt war.

Die nachste Umgebung des Bobrlocbes ist gewoknlich braun und dunkel ge-

farbt. Auf dem Brucbe ist die Wurzel uneben und rissig; baufig bemerlct

man vorziiglicb an kleineren Stiicken innen kleine Hoklungen. Auf dem
Bruche ist sie ebenfalls marmorirt; nur finden sicb die rdthlich- braunen

Stricbe oder Adern weit baufiger. Im Gerucbe gleicbt sie der russischen

Bhabarber, der Gesehmack ist etwas bitterer, rein rbabarberartig. Beim
Kauen knirscht sie und farbt den Speichel gelb. Sie kommt gescbalt und
ungesehalt vor. Die Mutterpflanze ist wabrsebeinlieb Rheum australe Don
(Rheum Emodium Wallich).

Was unter dem Namen Radix Rhei non mundata im Handel vorkommt,
ist eine schlecbtere Sorte, worunter sicb oft verdorbene Stiicke befinden.

Die chinesische Rbabarber, welcbe zur See durcb hollandische und eng-

lische Schifie eingefiihrt wird, ist diebter und sebwerer als die moskowitische.

Uebrigens steht diese Sorte, wenn nur die Stiicke frei von braunen, unreinen

und fauligen Stellen sind, der vorigen Sorte in Riicksicht der Wirksamkeit
niebt nacb.

Die Rbabarber findet eine sebr ausgedebnte Anwendung in der Pharmacie,
und fast jede Form von Arzneien hat einen oder mebrere Reprasentanten
unter sicb. So baben wir ein Extract, einen Syrup, zwei Tinkturen, Pillen

und das Pulver davon vorrathig.

In ganzen Stiicken wird die Rbabarber niebt selten gekaut. Man sucht
zu diesem Zwecke die schonsten Stiicke aus und zersagt sie mit einer Hand-
sage in wiirflige oder parallelepipedische Stiicke. Ein grobes Pulver dient
zur Bereitung der Infusen, des Syrups, der Tincturen. Ein feines Pulver wird
in Pulvern und Pillen haufig verordnet. Seine Darstellung bietet keine Schwie-
rigkeit dar. Die Wurzel wird im Morser zu groben Stiicken zerstossen oder
auf dem Schneidemesser in Scheiben zerschnitten, welcbe erst scharf getrock-
net und dann im Morser gestossen werden. Das Pulver wird durcb das feinste

Sieb geschlagen. Man bewahrt es in gliiscrnen oder blechernen Gelassen auf,

die niebt mit Papier iiberbunden werden, sondern entweder mit einem Glas-
oder Korkstopfen oder mit einem Blechdeckel verscblossen sind. Einigc Apo-
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theker kaben die Gewohnheit, beim Stcssen einige sfisse Mandeln zuzusetzen,
vvodurch das Pulver eine intensiver gelbe Farbe erhiilt. Solche Kiinsteleien
sind mindesten8 fiberflfissig.

Man hat frfiher grosse Hoffnungen geliabt, den Rhabarberbau nach Europa
zu verpflanzen, wozu die Aehnlichkeit des Klimas aufmunterte. Die ersten
Erfolge waren ganz gtinstig, und es wurden in Frankreich uhd England Wur-
zeln gezogen, welche neben guter, auslandischer Rhabarber nicht unvortheil-

haft ersckienen.

Auch sind in Mahren bei Austerlitz und Ausspitz, und in Ungarn Yersuche
mit Rhabarbercultur gemacht worden, welche jedoch ergaben, dass die

dortigen Producte die achte Rhabarber nicht ersetzen konnt§n. Interessante

Notizen iiber den Anbau derselben sind von Sc hr off im Neuen Repertorium
der Pharmacie II, S. 1,55 gegeben worden, und zugleich enthalt dieser Aufsatz

sehr genaue Details 'fiber mik.roskopische Untersuchung der Rhabarbersorten.

Die Pharmacologie wurde in neuerer Zeit vielfach mit solchen ins Einzelne

eingehenden Beschreibungen mikroskopischer Querschnitte beschenkt, ohne
dass man daraus bis jetzt hatte einen Nutzen ziehen konnen. Wer viel guckt,

der sieht auch viel, und wenn er das alles niederschreibt, so braucht er auch

viel Papier. Allein das Lesen solcher Beschreibungen iBt entsetzlich lang-

weilig und ermfidend, weil man doch nichts dabei denken kann. Wenn es

z. B. heisst: „Die Durchschnittsflache nach dem frischen Schnitte zeigt ver-

schiedene Farbungen vom Weisslichgelben bis zum Rothlichbraunen
;

bei

mancken Wurzeln ist die Farbe auffallend blass, bei andern auffallend dunkel,

u. s. w.“, so kann man fragen, was man nun daraus gelernt habe. Und wenn
solche Resckreibungen zehn Seiten hinter einander ffillen, so schlagt man
rasch nach dem Ende um, die Resultate in nuce zu finden. Aber die fehlen

dann gewohnlich ganz.

Bis jetzt finden sich nock keine europaiscken Rhabarbersorten auf dem
Droguenmarkte, und das Reich der Mitte muss nochmals aushelfen.

Radix Sarsaparillae. @arfa:pftrifita)itr$el.

Honduras - Caraccas - Para - Sarsaparille.

Verschiedene Arten der Gattung Smilax.

Smilacineen B. Broivn. XXII. 6. L.

Sehr lange, diinne, gestreifte oder gefurchte, aussen grau-

braune oder braunrothe Wurzeln, mit ziemlich dicker, mehliger

und weisser oder hornartiger und braunjicher Mittelrinde, einem

geschlossenen
,
von Markstrahlen nicht durchschnittenen Holzring

und weissem, mehligem Mark. Sie sind vor der Anwendung von

dem Knollstock zu befreien, mit dem ^ie haufig in den Handel

kommen. Die tiefgefurchte
,
mit einer diinnen, zusammengefalle-

nen Rinde und starkem Holz versehene mexicanische Sarsaparille,

sowie uberhaupt diirre oder strohige Wurzeln sind zu verwerfen.

Die Naturge8cldchte der Sarsaparilla ist am grfipdlichsten in der neueren

Zeit von Schleiden (Arckiv d. Pharm. 52, 25) behandelt worden, und es sei
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mir gestattet, von den erlangten, festgestellten Resultaten das fur den Phar-

maoeuten Interessauteste aus seiner Arbeit zu benutzen.

Der Name Sarsaparilla stammt aus dem Spanischen. Zarza (z wie s ge-

sprochen) bedeutet eine stachliclie Schlingpflanze, Brombecrstraucli, un&parilla

oder parrilla (gelesen parilja) bedeutet eine junge Weinrebe, cinen Auslaufer

der Rebe. Reide Begriffe zusammen vereinigen sich in den Eigenschaften

der vorliegenden Pflanze. Das deutsche Wort Steckwinde giebt beides wie-

der. Die Ivenntniss der Naturgesckicbte der Sarsaparilla ist noch sekr man-

gelhaft. Wir wissen mit Bestimmtheit, dass die Sarsaparilla aus Wurzeln von

Smilax-Arten bestekt, und wir kennen auck einige Arten, von welgken sie ge-

wonnen wird. Aker wir wissen nickt, ol) wir alle Arten kennen, und wie

•sich die Arten zu den Handelssorten verhalten.

Ueber die Art und Weise des Einsammelns der officinellen Wurzeln sind

wir ebenfalls mangelhaft unterricktet. Die einzigen grundlichen und vollstan-

- digen Nackrickten, die wir iiberkaupt besitzen, sind die von Schiede und
beziehen sick^nur auf die Sarsaparilla von Veracruz. Darnack wird mit einem
Haken der Wurzelstock gefasst und aus dem Boden kerausgerissen

;
in der

:troeknen Jakreszeit begiesst man den Boden vorher reicklick mit Wasser.

Dieselbe oder eine ahnliche Operation wird auck wokl in Sudamerika ange-

wendet werden, wenigstens tragt von alien in den Handel kommenden Wur-
zeln keine den Charakter von Luftwurzeln, und namentlich nickt die in alien

Stucken mit der Lissaboner identiscke Caraccas-Sarsaparilla, bei welcker
; meistens der Wurzelstock nock mit den Wurzeln in Verbindung ist. Auck
; spricht dafiir nock der Hmstand, dass an keiner Wurzel ein naturliches Ende
.
gefunden wird, selbst wenn sie bis zu 7 Fuss Lange katte. Sie waren also

noch weit von ihrer Spitze abgerissen. Wakrsckeinlick werden die Stengel

vor dem Ausreissen des Wurzelstocks abgescknitten
,
und die Reste bleiben

dann spater daran, oft langer, oft kurzer. Nur die Para-Sarsaparilla und die

'besseren Sorten von der Honduras besteken aus rein zugeschnittenen Wurzeln.

Meistens stehen die Stengel und Wurzeln bei der versendeten Waare in der

naturlichen Lage, bei der Veracruz-Sarsaparilla dagegen sind die Wurzeln
nack oben aufgeschlagen, so dass sie die Stengel einsckliessen. Bei der Hon-
duras-Sarsaparilla sind die Wurzeln nack zwei Seiten in Gestalt von weiten
Schleifen, die in sick zuruckkekren, zusammengebunden.

Die Sarsaparilla ist seit 300 Jakren als Arzneimittel bekannt. In Folge
des grosseren Begehrs kat siok auck das Gewerbe der Wurzelsammler ausge-
breitet, und aus diesem Grunde kommen jetzt Sorten vor, die friiher vollig

unbekannt waren. Als primare Stapelplatze der Waaren miissen folgende ge-
napnt werden: in Mexico Yeracruz und Tampico, in Centralamerika Belize,

Guatemala und Realejo, in Yenezuela Laguayra als Hafen von Caraccas, in
Ecuador Guayaquil, in Brasilien Bahia und Para, in Peru Lima. In Mexico
wird in den Waldern am ostlicken Abkange der Anden, in der Strecke von
Veracruz bis Tampico Sarsaparilla gesammelt. Diese Wurzeln werden in

Honduras und Costarica an den Markt gebrackt. Die mexicaniscken Wurzeln
stammen zuverlassig von Sviilax medico, ab. Aus Centralamerika ist nichts
fiber die Stammpflanze bekannt. Die nach Jamaika benannte Wurzel scheint
nur von Honduras und Tampico ubergefuhrt zu sein. Andere Zwischenstatio-
nen des Sarsaparillhandels sind Havannah, St. Thomas, Boston und Newyork,
von welchen der letztere Ort namentlich ein ausgebreitetes Gesckaft besitzt.
Der grosste Theil der Sarsaparilla wird im sudlicken Europa, Spanien, Italien
und der Tfirkei verbraucht. Man zieht dort die dicken, meklfgen Sorten alien
anderen vor. Russland nimmt meistens Veracruz-Waare, England die Jamaika*
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Sarsaparilla, Deutschland die Honduras- und Lissaboner, und Frankreich die

Caraccas-Sorte.

Mit Sicherheit lassen sich unter den im Grosshandel vorkommenden Wur-
zeln drei Arten unterscheiden:

1) Die siidamerikanische
,
Rad. Sarsaparillae Lislionensis s. brasiliensis,

S. de Maranhon, S. de Para. Der Nanae Maranhon bezieht sich auf den
* Standort am Amazonenstrom

,
Para auf den Ausfuhrhafen, und von Lissa-

bon hat sie den Namen, weil sie erst dorthin gebracht und von dort iiber

Europa verbreitet wurde. Auch hiess sie langere Zeit insipida, weil man sie

friiher nach dem Geschmacke unterscheiden zukonnen glaubte, was sich nicht

als bewahrt erwiesen hat. Diese Wurzel ist meist frei von anhangender Erde
und zeigt eine eigenthiimliche, schwarzliche, raucherige Farbung. Tief im
Inneren der brasilianischen Urwalder wahrend des ganzen Jahres gesammelt,

so oft sich Gelegenheit dazu bietet, miissen die Wurzeln oft langere Zeit auf-

bewahrt werden, ehe sie bis an einen Handelshafen transportirt werden kon
nen. Um sie gegen die Angriffe der zahllosen Insekten einigermaassen zu

schiitzen, hangt man sie unter dem Dache der Wohnungen auf, da wo der

Rauch des fast ohnehin bestandig unterhaltenen Feuers am starksten ist.

Gleichwobl ist diese Sorte fast niemals vom Wurmstich verschont.

Diese Wurzeln sind offenbar gewaschen und haben, abgesehen vom Rauch-
anflug, eine fast reine Oberflache von blass braunlich- gelber bis dunkelrother

Farbe mit alien dazwisclien liegenden Nuancen. Durch den Rauch wird aber

ihre eigentliche Farbe wesentlich modificirt, und nach dem sorgfaltigsten Ab-
blirsten behalten die geraucherten Wurzeln stets ein sehr dunkles Colorit.

Diese Wurzel ist sehr sauber und nach einem feststehenden Muster gebunden.
Die gerade neben einander liegenden Wurzeln sind ziemlich dicht und in

gleichen Abstanden schraubenformig mit einer Schlingpflanze umwunden.
Yier der Lange nach herabgehende Bander dieser Schlingpflanze. durchziehen

die einzelnen Umwindungen, und sind an einem Ende zu einem Kreuze iiber-

einander gebunden, wahrend das andere Ende glatt abgeschnitten und frei

ist. Wurzelstock und Stengelreste finden sich nicht in diesen Biindeln, da-

gegen ist das Innere dennoch haufig mit ganz unbrauchbarer Waare gefullt.

Die Caraccas-Sarsaparilla gelifirt auch in diese Abtheilung. Sie unterschei-

det sich nicht durch den Rau von der Para-Sarsaparilla, wohl aber im An-
sehen, indem sie niemals die schwarze Rauchfarbe hat, dagegen in der Masse

durch eine ausserst feine, mehlige Erde eine gelblich- oder rotblich- graue

Asclifarbe zeigt. Stengelreste sind meistens nur klein. Sie kommt wahrschein-

lich von Smilax officinalis und Smilax syphilitica.

2) Centralamerikanische Sarsaparilla. ITonduras-Sarsaparilla, auch acris

und gutturalis vom Kratzen im Schlunde genannt. Die Farbe ist im Allge-

meinen von reinem Gelb oder Gelbbraun in der Qualitat, die man als schon

zu bezeichnen pflegt. Die beste davon kommt haufig in zierlichen Biindeln

vor, aus zusammengelegten Wurzeln ohne Wurzelstock bestehend, welche in

der Mitte bis auf 2
/s ihrer Lange mit einer ausgezeichnet schdnen Wurzel

umwickelt sind. Die Enden sind eingeschlungen und nicht abgeschnitten.

3) Die mexikanische Sarsaparilla stammt ohne Zweifel nach Schiede’s
Bericht und nach volliger Identitat ihrer Naturverhaltnisse von einer Art,

niimlich Smilax medica her. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie auf zwei

verschiedenen Standorten gesammelt werde, was aus der der ungewaschenen

Wurzel anklebenden Erde sich schliessen lasst. Unter dieser ist die nach dem
Ausfuhrhafen Veracruz benannte Rad. Sarsaparillae Veracruz oder della Conta,

de Tuspan und amaricans der alteren Pharmacognosten. Sie ist mit der

grossten Nachlassigkeit und, wie viele mexikanische Waaren, mit entschiede-
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ner Spitzbiiberei gcpackt. Sie ist von alien Sorten die schmutzigste und so-

gleieh daran zu erkennen, dass die Wurzeln entweder mit einer pechschwar-

zen oder einer grauen, sebr fetligen, thonigen Erde in grosseren oder kleine-

ren Flecken bedeckt ist. Es sind niclit selten Steine, mehrere Fuss lange

Stengel und Wurzeln anderer Dicotyledonen beigepackt. IJnter keiner Sorte

finden sieh so vielo strohige, unbrauchbare Wurzeln. Sehr haufig sind die

Wurzeln ruckwarts iiber den Wurzelstock zusammengeschlagen
,
unordentlich

in langen Bunden zusaminengelegt und gar nicht oder nur oberflachlich

umschlungen. Die Bunde werden in Packeten von 150 bis 300 Pfund mit

Stricken zusammengeschniirt.

Die Tampico-Sarsaparilla oder cle la Playa ist der Veracruz-Waare sehr

ahnlich und haufig ungewaschen, mit anhangender Erde.

Die rothe Jamaika-Sarsaparilla ist gleich der Tampico und unstreitig auch

daher stammend.

Einige unsichere Sorten von Sarsaparilla kommen von verschiedenen

Theilen der Erde. Die von Lima scheint mit jener von Para gleich e Abstain -

mung zu haben; dasselbe gilt von der von Guayaquil. Jene von Costa rica

kommt mit der von Honduras und Veracruz iiberein. Die Sarsaparilla italica

war friiher ein einheimisches Product der Smilax aspera Linn.

Ueber den therapeutischen Werth der verschiedenen Sarsaparilla-Sorten

und der Wurzel iiberhaupt selbst ist es schwierig, etwas zu sagen. Aile ver-

schiedenen Sorten werden mit demselben Erfolge und Nichterfolge gebraucht,

so dass fiber die eigentliche Wirkung des Mittels bei keinem andern Korper
eine so grosse Dunkelheit herrscht. Diese beruhrt nun den Pharmaceuten

• weniger
,
wenn er sich an die von der Pharmacopoe verlangten Eigenschaf-

: ten und Abstammungen derselben halt und die Waare in ausgezeichneter

' Gute liefert.

Die Wurzel wird meist im geschnittenen Zustande verabreicht und zu

Decocten verwendet. Um eine schone Waare zu haben, muss man die Wur-
zel vorher in ihren einzelnen Strangen saubern und dann sorgfaltig auf dem
Schneidemesser zu gleich langen Stficken schneiden. Noch schoner sieht die

Waare aus, wenn sie vorher einmal gespalten ist, was jedoeh eine grosse

Muhe veranlasst. In diesem Zustande kocht sie sich auch leichter aus. Ein

iPulver wird selten dargestellt und verwendet, und ein Extract ist eine

schlechte Arzneiform ffir diesen theuren Korper und auch von der Pharma-

copoe nicht aufgenommen.

Radix Senegae. ©encgmmtrjcL

Polygala Senega L. Polygaleen Juss. XVII. 3. L.

Die Wurzel ist fast walzenrund
,
oben hockrig, bis 3 Linien

dick, gegen die Spitze allmalig verschmalert, wenig astig, gewun-
den, an der inneren Seite der Windung mit einem scharfen Rin-

denkiel versehen, auf der entgegengesetzten wulstig aufgetriebeu,

gelblich- oder graubraun. Ihre ziemlich dicke Rinde hat innen
eine gelbliche Farbe, ihr blassgelbes Holz ist an der dem Kiel

.gegeniiberliegenden Seite fiach oder ausgescbnitten. Die Wurzel
hat einen schwachen Geruch, einen widerlicben Geschmack und
hinterlasst beim Kauen Kratzen im Schlunde.
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An dem rundlichen, knotigen Wurzelstock befinden sich viele, mit diinnen

Fasern verseljene Wurzeln; dio stiirkeren sind otters mit wulstigen Erhaben-
beiten versehen. Die Rinde ist schmutzig gelb, inwendig bemerkt man einen

holzigen Wurzelkern. Der Geruch ist unangenehm. Das Pulver erregt Nie-

sen. Der Geschmack ist anfangs schwach schleimig, dann siisslich, sauerlieh,

zulet&t kratzend, einen unangenehmen
,
im Schlunde lange dauernden Reiz

bervorbringend. »

Die Wurzel bait sicb leicbt. Sie ist im gescbnittenen Zustande vorratbig

und dient zu Infusionen. Die Pbarmacopoe hat ein Extract und einen Syrup

davon.

Radix Serpentariae Virginianae.

SSirginifd&e @dfolcmgenn>ur$el.

Aristolochia Serpentaria L. Aristolochiaceen Juss. XX. 5. L.

Der hochstens einen Zoll lange und liniendicke Wurzelstock

ist wagerecbt
,
hin- und hergebogen, etwas zusammengedriickt,

oberseits der Lange nacb mit den kurzen, diinnen Stengelresten,

unterbalb mit zablreicben, bis dreiZoll*) langen, sebr diinnen, zer-

brecblicben, blassbraunen Wurzeln besetzt. Das Holz des Wur-
zelstocks ist an der nacb unten gericbteten Seite dicker als an

der oberen, das der Wurzeln vier- oder fiinfeckig. Die Wurzel

bat einen bitteren Geschmack und zerrieben einen kampberarti-

gen Geruch.o

Die Wurzeln von Aristolochia Serpentaria und officinalis Nees kommen
gemiscbt mit einander vor. An dem Wurzelknopfe befinden sicb viele braun-

licbe oder grau-gelblicke, diinne Wurzelfasern, die innen ein weissliches oder

gelblickes Feld mit einem rothlichen Wurzelkerne zeigen. Oft findet man
noch die Ueberreste von Blattern. Der Gerucb ist kraftig, kampberartig;

der Geschmack ebenso, etwas scliarf. 100 Pfund gaben eine halbe Unze
atherisclies Oel. Man trockne im Chlorcalciumtopf und bewahrc in Blecbge-

iassen auf.

Radix Taraxaci. £6n>en$afynwi!tjeJ.

Taraxacum officinale Weber. Compositen Adanson. XIX. 1. L.

Die getrocknete Wurzel ist boebstens einen Fuss lang und

oben boebstens einen Zoll breit, walzenformig, gegen die Spitze

allmalig verjlingt, meist mebrkopfig, wenig astig, der Lange nacb

gefurcht, aussen fast schwarzbraun mit dicker, innen weisser,

scbvvammiger Rinde, welcbe gegen das gelbe, porose Holz aul

*) Im lateinischen Text stelit Linien; wabrseheinlich ein Reductionsfebler.



Radix Valerianae. 543Radix Taraxaci cum Herba.

dem Querschnitfc zahkeiche, concentrische Kreislinien zeigt, von

bitterein Geschmack.
Sie ist im Ilerbst zu sammeln.

Radix Taraxaci cum Herba.

£i>n>en$afynn>ur$el mit ban $raut.

Die frische, im Friihjahr zu sammelnde, bei der Verwund.ung

milchende Pfianze mit ziemlicli fleischiger, aussen heller oder

dimkler brauner Wurzel und rosettenartig gestellten, schrotsage-

formigen, gezabnelten, fast kahlen Blattern. Der Geschmack ist

suss- bitterlich.

Sie werde zur Bereitung des Extractes angewendet.

Eine bei uns sehr gemeine Pfianze, deren Wurzel im Friihling von einem

Milcbsafte durchdrungen ist, welcher sich auch in den Blattstielen und Haupt-

rippen findet. Eine Verwecbselung der Kuhblume ist kaum moglich. Die
reine Wurzel und die mit dem Kraute miissen getrennt aufbewahrt werden.

Sie sind dem Yerderben unterworfen und miissen deshalb wohl getrocknet

in Blechkasten stehen.

Radix l^alerianae. SSalbnamvuiijet.

Radix Valerianae minoris. Valeriana officinalis L. Valerianeen

Be Candolle. III. 1. L.

Aus dem bis anderthalb Zoll langen und zolldicken, zuweilen

mit Auslaufern versehenen Knollstock entspringen rings herum
zahlreiche, lange, bis liniendicke stielrunde, frisch weisse, getrock-

net graubraune, gestreifte Wurzeln, deren innen braunliche Rinde
einen diinnen, helleren Holzkern umschliesst. Die Wurzel hat

einen bitteren Geschmack
,

erregt beim Kauen Brennen und
riecht stark.

Sie ist im Herbst zu sammeln und werde nacb dem Trocknen in

verschlossenen Behaltern aufbewahrt.

Die Wurzel der in Deutschland haufigen Pfianze darf nur im Herbste ge-
sammelt werden. Wenn die Pfianze im Kraute steht, ist sie oft geschmacklos
und im Friihjahr sehr wasserig. Buchner senior*) hat die Frage untersucht,
ob die auf trocknem oder feuehtem Boden gewachsene Wurzel vorzuziehen
sei, und dabei gefunden, dass dazwischen kein bedeutender Unterschied ob-

*) Neues Repert. der Pharm. 1
,

157.
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waltet. Die auf' nassen Wiesen gewachsene Wurzel schien etwas mehr athe-
risches und wasseriges Extract zu geben, als die von trocknen Standorten
abstammende, docli waren die Unterschiede nicht grosser, als sie bei zwei
Bereitungen aus demselben Stoffe vorzukommen pfiegen. Uebrigens ist der

Apotheker selten in der Lage, wenn ibm die Wurzel kauflicb angeboten wird,

die Natur des Standortes zu ermitteln. Nur uber die Jahreszeit kann er sich

bei frisch gekaufter Wurzel vergewissern. Sie wird auf dem Boden &ufge-

streut, dann in den Trockenscbrank gebracht und nach vollstandigem Aus-

trocknen zu Species gescbniiten. Sowolil die auf dem Krauterboden
,

als die

in der Apotheke vorhandcne, muss in Blechgefassen aufbewahrt, werden. Ein
feines Pulver wird durcb Stossen bereitet. Die Pharmacopoe hat viele Pra-

parate von dieser Wurzel; ein Extract, das atherische Oel, eiue Tinctur mit

Weingeist und eine mit Aether. Auch ist sie unter den Ingredienzien zu

Spiritus Anyelicae compositus und der friiheren Aqua foetida antihysterica.

Resina Benzoe. 9Ben$oeIjar$.

Benzoe. Asa dulcis. Styrax Benzoin Dryander. Styraceen

Richard. X. 1. L.

Rotbbraune, glanzende, zerreibliche Massen mit eingespreng-

ten weissen, spaterhin blassbraunlichen Kornern oder Stiickchen,

oder aus dergleicben Kornern zusammengeklebte Massen von selir

angenehmem, vanilleartigem Gerucb.

Yorzuziehen ist das aus Siam zu uns kommende Harz, zu

verwerfen aber das fast weissliche, matte Benzoebarz von Penang
oder Sumatra, welches aus sehr vielen wei'sslichen Stiickchen, in

einer sparlichen, blassbraunen Masse eingestreut, besteht, und

wenig oder gar keine Benzoesaure, sondern Zimmtsaure enthalt.

Die Benzoe dient in der Pharmacie zur Bereitung der Benzoesaure und

der Benzoetinctur. Letztere ist eher ein Cosmeticum. Ferner wird sie zur

Parfiimerie angewendet. Urn die Benzoesaure daraus zu sublimiren, wahle

man nur die beste Benzoe, die aus vielen Mandeln zusammengebackene, so-

genannte amygdaloides. Die Benzoe hat ein specif. Gewicht von 1,063 bis

1,092. Sie rieclit, besonders beim Zerstossen, angenehm vanillenartig. Sie

schmilzt leicht bei gelinder Warme, und es fangt alsdann schon die Benzoe-

saure an zu sublimiren.

Die Benzoe besteht wesentlich aus der Benzoesaure, den Benzoeharzen,

und dem riechenden Korper, welcher wahrscheinlich ein atherisches Oel ist.

Weder die Saure, nocli dieHarze haben einen Geruch, wenn sie rein sind, ob-

gleich der Benzoegeruch beide bei der Bereitung hartnackig begleitet. Lost

man das ganze Harz in Weingeist, fiigt eine wasserige, weingeisthaltige Losung

von kohlensaurem Natron hinzu, bis die freie Siiure der alkoholischen Harz-

losung gesattigt ist, und destillirt man nun, nach Zusatz von mehr Wasser,

den Weingeist ab, so scheidet sich das Harz zusammen aus. Das Harz lasst

sich durcli verschiedene Losungsmittel
,
wie Weingeist, Aether, Petroleum,

Ammoniak, in verschiedene Idarze von ungleichen Eigenschaflen spalten, deren

genaue Kenntniss wenig Interesse darbietet.



Resina Elemi. 545

Der Baum wurde zuerst von Dryander im Jakre 1787 als Styrax Ben-

zoin besckrieben. Houtton nennt ibn Laurus Benzoin.

Resina Elemi.

2Be|lin&ifc&e6 d(emil)av$ won Yucatan.

.

Von einer unbekannten, auf Yucatan einheimiscken Pflanze.

Feste, ein wenig clurchsckeinende, innen weichei’e und zahere,

[gesattigt citronengelbe oder orangegelbe Massen von starkem,

eisrentbiimlicbem Gerucb. Zu verwerfen sind die aus Brasilien

und Asien stainmenden Sorten.

Man unterscheidet drei Arten von Elemi. 1) Das westindiscbe Elemi, oder

Idas gemeine Elemi, stellt unformlicbe, aus kleineren Stiicken zusammenge-

backene Massen dar. Es ist von Farbe hellgelblich oder griinlick gelb; der

Gerucb ist angenebm, fencbelartig, besonders beim Erwarmen scbon in der

.Hand; der Gescbmack balsamiscb, bitterlicb weicb. Die Consistenz beim fri-

:scben Harz ist weicb, so dass mancbes beim Kneten an den Eingern klebt.

VMit dem Alter wird es durcb Verlust von atberiscbem Oele, wovon es an

.12 Procent entbalt, fester. Unter den Zabnen wird es beim Kauen weicb.

'Sein specifiscbes Gewicbt ist 1,083. Durcb langeres Liegen verliert es an Ge-

rucb, wird sproder und brucbiger und lasst sicb dann durcb einen Scblag

trennen. Es scbmilzt in der Warme leicbt, ist in beissem Weingeist ganz

loslicb, in Wasser unloslicb. Man soli es in Blechkasten aufbewabren. Es
: soil von Amyris Plumieri Decanclolle, zur Octanclria Monogynia geborig,

Jierkommen. 2) Das Elemi indicum oder orientale soil von Balscimodendron
.zeylanicum herrubren. Es kommt in 1 bis 2 Pfund sebweren, langlicben

^Stucken vor, die in Blatter eines Cbamarops eingewickelt sind. Es ist ganz
trocken, lasst sicb leicbt zerscblagen, riecbt nacb Fencbel oder Dill und be-

sitzt eine dunklere, braunlicbgrune Farbe. Man bemerkt belle, wein- und
citronengelbe Stucke, die durcb eine dunklere Masse verbunden sind. Nacb
’dem Bruche ist es uneben, scbwacb wacbsglanzend. Sonst weicbt es in sei-

nem Verkalten von dem vorigen wenig ab. Es findet sicb jetzt sebr selten

im Handel. Eine dritte Sorte, das Elemi africanum oder aethiopicum, soli

friiher im Handel vorgekommen Bein. Es bestand aus kleinen Kornern,
welcbe scharf scbmeckten. Seine Abstammung ist ganz unbekannt. Das
.Elerni wird ausserlicb als Eiterung beforderndes Mittel angewcndet. Es macbt
einen Hauptbestandtbeil des Unguentum Elemi aus und ist in sebr kleiner
'Menge im Emplastrum opiatum enthalten.

Das Elemi entbalt ein iitberiscbes Oel, welcbes bis zu 3y2 Proc. darin
.gefunden wurde, und ein krystallisirb^es Harz.

Mohr, Commenlar. 35
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Resina Guajaci. ®uajafl)ar$.

Guajarum officinale L. Zygophylleen R. Brown. X. 1. L.

Ein Harz in unformlichen
,

griinlich- oder rothlich - braunen

Massen, zerbrechlich ,
auf dem Bruch uneben, glanzend, an den

Kanten griin durchscheinend, erwarmt von benzoeartigem Gerucli,

durch oxydirende Substanzen griin oder blau gefarbt.

Man liiite sich, dass es nicht mit Colophonium verfalscht ist,

welches ausgeschieden wird, wenn man zu Guajakharz, das in

hochst rectificirtem Weingeist aufgelost und mit Wasser gefallt

ist, Natronhydratlosung im Ueberschuss zusetzt.

Es wird tbeils durcli freiwilliges Ausfiiessen des Saftes aus der verwun-

deten Rinde des Baumes, theils auch durch Auskochen der Holzspaline mit

Wasser und durch Ausschmelzen erhalten. Das freiwillig ausfiiessende ist

das beste und reinste. Es sind kugelige, auch langlich tropfenformige Stucke.

Sie sind aussen schwach bestaubt und erscheinen deswegen schmutzig griin-

lich. Der Bruch ist muschelig, stark glanzend; diinne Splitter zeigen eine

gelbliche, schwach griinliche Farbe. Frisch besitzt es einen schwachen Harz-

geruch nach Benzoe. Der Geschmack ist nicht sonderlich scharf und krat-

zend. Es klebt schwach an den Ziihnen. Durch die Warme der Hand wird

es nicht weich. Es zeigt, auf ein erhitztes Blech geworfen, einen eigenthiim-

lichen, balsamischen Geruch. Sein specif. Gewicht ist 1,205 bis 1,228.

Die gewohnlichere Sorte ist das Guajacum in massis. Grosse, unform-

liche Stucke, in denen man baufig Rindentheile bemerkt, es scheint aus klei-

neren Stiicken zusammengeflossen zu sein. Es ist deshalb kurzbriichig und

splittert leicht. Haufig ist es mit Rissen und kleineren Hohlungen durch-

zogen; in grossen Stiicken dunkelgriin, mit einem pistaziengriinen Pulver

bestaubt.

Es besteht grosstentheils aus einem wirklichen
,

in Weingeist loslichen

Harze und nur einem kleinen Bruchtheile in Wasser loslicher Stoffe, so dass

es kein Gummiharz ist. Die mechanisch beigemengten Unreinigkeiten machen
einen unbestimmten, bis zu 16 Proc. gelienden Antlieil aus. Die weingeistige

Losung wird durch Wasser gefallt.

Das Harz zeichnet sichvor anderen Plarzen durch seine Eigenschaft, leicht

Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen, aus. Das Pulver, der Luft ausgesetzt,

wird unter Verschluckung von Sauerstoff blaugriin; besonders iindert es die

harbe bei Zutritt von Licht, wie man beim Umschiilteln des Pulvers, das in

glasernen Gefassen aufbewahrt war, ersieht.

Zum pharmaceutischen Gebrauche wird das Harz gepulvert, was keiner

Schwierigkeit unterliegt. Das Pulver lasst, sich leicht sieben. Man bewahrt
es in undurchsichtigen Gefassen auf.
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Resina Jalapae. 3fllapenl)aq.

Nimm: Jalapenknollen, einen Theil 1

Hoc list rectificirten Weingeist, zwei Theile. 2

Hochst rectificirten Weingeist, zwei Theile. 2

Uebergiesse die Jalapenknollen mit so viel Wasser, dass sie

einen Zoll hock davon bedeckt sind. Man lasst sie zwei bis drei

Tage damit maceriren, giesst die Fliissigkeit weg und wiederholt

das Verfahren. Dann zersclmeidet man die Knollen, lasst sie an der

Luft trocknen, iibergiesst sie mit der ersten Menge hochst recti-

ficirtem Weingeist und lasst sie vier und zwanzig Stunden damit

digeriren. Hack dem Erkalten wird ausgepresst; auf den Ruck-

stand giesst man die zweite Menge hochst rectificirten Weingeist

und verfahrt wie vorher. Aus den yermischten und filtrirten

Tincturen wird der Weingeist im Dampfbade abdestillirt. Das
zuriickbleibende Harz wird mit heissem Wasser so lange ausge-

waschen, bis das abgegossene Wasser fast nicht mekr gefarbt ist;

dann wird das Harz im Dampfbade so lange erhitzt, bis eine

herausgenommene Probe beim Erkalten sprode und leicht zer-

reiblich wird, und in Stengel geformt. Es muss auf dem Bruch

e

glanzend, gelbbraun und zerreiblich, und in hochst rectificirtem

Weingeist vollkommen loslich sein; Aether lost nur einen gerin-

gen Theil davon auf.

Es ist vorsichtig aufzubewahren.

Unter den versckiedenen Modificationen, welche bei Bereitung des Jala-

penbarzes angewendet werden, hat die Pharmacopoe die beste ausgewahlt.

Es wird dadurch das Stossen der ganzen Wurzel vermieden und die grosst-

mogliche Menge eines reinen Harzes gewonnen.
Die erste Operation ist die des Einteigens. Man nimmt dazu ein kleines

Haarsieb, welches die Wurzeln eben fasst, bringt sie ganz hinein und versenkt
das Sieb in eine passende holzerne Butte, welche bis fast zur Hohe des Sieb-

randes mit Brunnenwasser gefiillt ist. Durch Ausheben des Siebes entfernt

man das Wasser ganz leicht und kann neues beliebig oft anwenden. Es lauft

anfangs eine ziemlich dunkele, aber klare Briihe ab
,
die nach mehreren Ab-

gussen lichter wird. Die Wurzeln erweichen dabei vollstandig und kommen
in einen passenden Zustand, um zerdriickt zu werden. Statt dieselben zu
zerschneiden

,
ziehe ich vor, sie in einem eisernen Morser oberflachlich ab-

getrocknet zu zerstampfen. Es wird dadurch die Cohasion in jeder Beziehung
gelost und eine viel vollstandigere Aufschliessung erlangt, als dies durch
trocknes Zerstossen oder blosses Schneiden moglich ist. Die Wurzeln wer-
den zu wenigen in den Morser gebracht und mit kraftigen Keulenschlagen
zerknirscht. Die grobe, feuchte Masse kann man noch einmal im Siebe mit
kaltem Wasser maceriren, wobei sie wieder Farbstoff abgiebt. Das aus der
trube ablaufenden Fliissigkeit sich Absetzende enthalt kein Harz; man lasst

nun vollstandig ablaufen und wiirde nach Yorschrift der Pharmacopoe einmal

35 *
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auspressen. Diese Operation kann erspart werden, weil durch Aufgiessen von

Rectificatis8imus selbst mit dem in den Wurzeln enthaltenen Wasser ein zur

Extraction des Harzes hinreichend starker Weingeist entsteht. Das Jalapen-

liarz ist namlich kein eigentliches vollstandiges Harz, sondern ein harzartiger

Extractivstoff, der, wenn er in reinem Wasser unldslich ist, dock darin er-

weickt, zake wird und okne Vertreibung des Wassers durch Warme seine

sprode Beschaffenheit nicht annimmt. Bei dieser Natur ist das Jalapenharz

selbst in einem verdiinnten Weingeiste durch Warme loslich. Ick fand, dass

gewohnlickcr Branntwein zur Darstellung desselben vollkommen stark genug

ist; durch die Vermischung der feuchten Wurzeln mit der doppelten Mengc

starken Weingeistes entsteht ein hinreichend starkes Gemenge, um das Harz

vollstandig zu losen. Man bringt die Wurzeln in einen Kolben, iibergiesst

sie mit der vorgeschriebenen Menge Weingeist und digerirt an einer warmen

Stelle im Wasserbade oder Trockensckranke einige Tage lang. Nach dem

Erkalten wird die Fliissigkeit ausgepresst, und die zweite Menge Weingeist

in gleicker Art damit zusammengebracht. Beide Ausziige werden unmittelbar

in die Destillirblase filtrirt, nock etwas Wasser zugesetzt und nun die Destil-

lation vorgenommen. Nachdem der Weingeist iibergegangen ist, hebt man
die Blase aus und giesst ihren Inhalt in eine grosse, mit klarem Brunnen-

wasser gefiillte Schale, riihrt um und lasst uber Nacht absetzen. Am folgen-

den Tage giesst man das uberstekende Wasser ab, wascht das zahe, am Bo-

den liegende Harz mit heissem Wasser aus und trocknet es auf dem Dampf-

bade in einer Porcellansckale so weit aus, dass es nach dem Kaltwerden

sprode ist. In diesem Zustande formt man es in Stangelchen.

Mit dem Austrocknen muss man vorsichtig zu Werke gehen, indem bei

nicht geniigender Trockne die Stangelchen zwar sprode erscheinen
,

aber

dennoch biegsam sind und zusammenlaufen. In diesem Zustande ist das Harz

schwer aus den Gefassen herauszunekmen, und man lauf't Gefahr, sie dabei

zu zertriimmern.

Die friihere Darstellung des Jalapenharzes bestand darin, dass man die

Jalapenwurzel groblick pulverte, und dieses Pulver mit rectificirtem oder

mit hochst rectificirtem Weingeist auszog und im Uebrigen wie oben bekan-

delte. Die Ausbeute war eben so gross
,
nur war das Harz etwas gefarbter.

Die Methode, die Wurzel erst mit Wasser auszuziehen, ist von Gummi vor-

geschlagen worden und hat allgemeinen Beifall gefunden, weil sie ein sehr

sckones und reichliches Product liefert und dabei die Verkleinerung der Wur-
zel im trocknen Zustande, welche unangenehm ist, ersparen lasst. Mit Recht

ist sie auch von der Pharmacopoe aufgenommen worden.
Man ist nun auch mit der Reinigung des Harzes vorgegangen, indem man

seine Losung mit Thierkokle behandeltej um dadurch ein farbloses Harz dar-

zustellen. Dieses Bestreben ist jedock ganz verfehlt, da das Harz in dem Zu-

stande, wie es durch die oben bescliriebene Methode erkalten wird, alle

Eigensckai'ten besitzt, die man von demselben erwartet. Es hat dies eben so

wenig einen vernunftigen Zweck, als wenn man sich bemiiken wollte, dem
Patienten farblose Ausleerungen zu verschaffen. Man konnte dann wold auf

den Gedanken kommen, das Jalapenharz mit Chlor zu bleicken oder farb-

losen Safran darstellen zu wollen.

Das Jalapenharz ist sprode, sehr sckwach von Cokasion, gelbbraun, wenig
glanzend, undurchsichtig, schmeckt scharf und im Schlunde kratzend und
riecht beim Reiben und Erwiirmen wie Jalapenwurzel. In Alkokol, selbst

schwachem, ist es leicht loslich, besonders mit Hiilfe der Wiirme. Aether

lost ungefakr 0,3 davon auf. In kochender Losung von kohlensaurem Natron

und Aetzkali ist es loslich. In fetten uud Hiicktigen Oelen ist es unldslich,
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was mit seiner schwachen harzartigen Natur iibereinstimmt. Beimisckungen
fremder Harze konnen deshalb durcb Ausziehen mit Terpentinol, worin diese

loslich sind, entdeckt werden, wobei das Jalapenbarz zuriickbleibt.

Man hat das Jalapenharz im reinsten Zustande unter dem Namen Rho-
deorctin mit derFormel C72Hc0 03e -J- H 0 unterschieden. In diesem Zustande

erhiilt man es, wenn man das bereits moglichst rein dargestellte Harz in

Weingeist auflost und mit Aether fallt. Es sieht wie ein Gummi aus, schmilzt

bei 120° R. (150° C.) und zersetzt sich in wenig kokerer Temperatur. Es ist

geruchlos und geschmacklos, von schwach saurer Reaction. In Wasser ist es

nur wenig loslich, sehr leicht in Weingeist, nicht in Aether. Auch in ver-

diinnten Sauren lost es sich leicht auf, durch concentrirte wird es zersetzt.

In Alkalien lost es sich leicht auf, erleidet aber eine Umanderung, indem es

dadurch in Rhodeoretinsaure iibergefukrt wird von der Formel C72H62 038

-f- 2 HO. Man erhalt diese Saure durch Kochen des Rhodeoretin mit Baryt-

wasser, Ausfallen des Baryts durch Schwefelsaure und Eindampfen der Losung
im Wasserbade, wobei sie als eine gummiartige Masse hinterbleibt, die zwi-

schen SO und 96° R. (100 bis 120° C.) schmilzt. In Wasser und Weingeist lost

sie sich in jedem Yerhaltnisse auf, aber nicht in Aether. Sie reagirt stark

sauer und bildet mit den Basen zwei Reihen Sake mit 1 und 2 At. Metall-

oxvd. Die Salze sind sammtlich gummiartige Massen, die nach Quitten riechen.

Bei der Entstehung der Saure sind noch 3 Atom Wasser in die Verbindung
aufgenommen worden.

Das Rhodeoretin und die Rhodeoretinsaure lassen sich durch Emulsin,
sowie durch Kochen mit verdiinnten Sauren in Zucker und eine krystallisir-

bare Saure spalten, indem noch 6 Atome Wasser eintreten:

C72H64 O40 +6HO= C36H34 O10 -M(C12H12 O12).

Diese Saure hat den Namen Rhodeoretinolsaure erhalten. Sie krystallisirt

beimErkalten der Losung inblendend weissen, feinen Krystallen, die zwischen
32 und 40° R. (40 bis 50° C.) schmelzen und sich fettig anftihlen. In Wasser
ist sie sehr schwer loslich, leichter in Aether, besonders leicht in Weingeist.
Mit 1 At. Basis bildet sie neutrale Salze.

Das Jalapenharz wird in der Receptur in Pulvern, Pillen und Emulsio-
nen angewendet. Letztere werden am besten durch Zerstossen mit geschal-

ten sussen Mandeln bereitet. Mit Gummi und Wasser lassen sich Emul-
sionen kaum darstellen, indem das klebrig gewordene Harz sich am Pistill

festsetzt.

Resina Mastiche. Stftajlir.

Mastiche. Mastice. Pistacia Lentiscus L. y. — Chia De Candolle.

Tcrebinthaceen Juss. XXII. 5. L.

Rundliche, meist erbsengrosse
,
blassgelbe, aussen bestaubte,

auf dem Bruch glasglanzende, durchsichtige Korner
,
welche sich

beim Kauen erweichen und in hochst rectificirtem Weingeist zum
grossten Theil loslich sind.

Oer Mastix findet nur cine sehr geringe Anwendung in der Ileilkunst. In
unserer Pharrnacopoe macht er nur mehr einen Bestandtheil des Emplastrum
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Cantharidum perpetuum aus, iudem zwei andere Anwendungen, zu Empla-
struvi oxycroccurn und opiatum, ausgefallen sind.

Der Mastixbaum wird auf der Insel Chios
,
dem heutigeu Scio in einer

Anzahl Dorfer, welche Mastixdorfer genannt werden, angebaut. In der Mitte

Juli macht man in den Stamm leichte Einschnitte, aus denen ein harziger

Saft dringt, der allmalig erhiirtet und in Tropfenform sitzen bleibt, diese wer-

den mit einem scharfen Instrumente abgelost.

Der Mastix ist in Wasser nicht loslich, in WeingeiBt theilweise, in Ter-

pentinol ganz.

Er unterscheidet sicli leicht von dem sehr ahnlichen Sandarac dadurcb,

dass er beim Kauen erweicht und zusammenbackt, wabrend der Sandarac

pulverformig zerkriimelt. Sein Name giebt dem Gedaclitniss eine Hiilfe im
Behalten dieses Umstandes, indem masticare kauen beisst.

Resina Pini Burgundica. SBurgimbifctKS §ar§.

Yon verschiedenen Abietinenarten. Coniferen Juss. XXL 9. L.

Ein gelbliches oder braunliches Harz, durchsclieinend
,
auf

dem Brucbe muschelig, glanzend, in der Warme erweichend imd
nach Terpentin riechend.

Aus den Fichtenbaumen lauft im Sommer an den verwundeten Stellen

eine zahe, barzartige Masse, der Terpentin, aus, welcher als solcher gesam-
melt wird. Nachdem der Terpentin ausgeflossen ist, dauert die Ansammlung
von Harz im Spatberbst und Winter an den verletzten Stellen fort. Das Aus-

geflossene erhartet vorziiglich
,
wenn es der Luft ausgesetzt ist. Es ist weiss

gelblicb, uneben und kommt in sebr unregelmassigen Stiicken vor. Anfangs

ist es weich und wird mit dem Alter sprode und selbst zerreiblicb; das

Fichtenharz unterscbeidet sich von dem Terpentin cbemiscb durcb einen

geringeren Gebalt an Terpentinol und einem grosseren von Colopbonium.

Im Sommer, bei intensiver Wirkung von Warme und Licbt, zersetzt sicb in

dem Baume mehr Wasser, und es entsteben wasserstoffreicbere
,

leicbter

schmelzbare Gebilde; bei nachlassender Warme wird weniger Sauerstoff ab-

gescbieden, und es bleiben sauerstoflreicbere, scbwerer scbmelzbare, dem Harze

naher stehende Yerbindungen in der Pflanze zuriick.

Die Undurcbsicbtigkeit des frischen Harzes riihrt von kleinen Mengen von
Feucbtigkeit her, welcbe das Ilarz durclidringen und dasselbe, nach Art des

Oels in der Emulsion, triibe macben. Durch Schmelzen und Vertreiben des

Wassers wird es klar und durchscbeinend.
Wird das naturliche Harz gescbmolzen und durch Strobfilter gereinigt,

oder durcb wergene Sacke laufen gelassen, so erbalt man die Resina alba,

Resina Pini oder Burgundica. Das gelbe hat durch Schmelzen mehr Oel

verloren. Das Burgunderharz wird zu Pflastern gebraucht. Man bewahrt es

im Keller auf, da es iiber der Erde durcb die Sonnenwarme zusammenfliesst,

sowie auch seine fliichtigen Bestandtheile durch Verfliicbtigung und Oxyda-
tion verliert.
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Rhizoma Calami. $a(inu8rour$el.

Radix Calami. Acorus Calamus L. Aroideen Juss. VI. 1. L.

Abgeplattet-walzenrund, geringelt, bis einen Zoll breit, aussen

griinlich, rothlich oder braunlich, unterhalb von den abgeschnitte-

nen Wurzeln genarbt, innen weisslich, durch zahlreiche Luftroh-

ren schwammig. Der Wurzelstock bat einen bitteren Geschmack

und durcbdringenden, eigenthiimlichen Geruch.

Zur Receptur wird nur die geschalte Wurzel angewendet.

Die Wurzel dieser allgemein bekannten Sumpfpflanze ist mit keiner an-

dern zu verwechseln
,
wenn man einmal ihren Geruch kenuen gelernt hat.

Sie darf nur nach vollstandigem Absterben der Pflanze, wo sich alle Krafte

in die Wurzel zuriickgezogen haben, gesammelt werden. Im Sommer gesam-

melt, ist sie sehr schwach und wiisserig. Hat man Gelegenheit, die Wurzel

frisch einzuthun, so spaltet man sie in vier oder mehr Langentheile, welches

leicht mit dem S. 527 beschriebenen Wurzelspalter geschieht, welche sorgfaltig

getrocknet werden. Die vom Materialisten bezogene Wurzel ist fast niemals

trocken genug, um sie in diesem Zustande bergen zu konnen. Sie ist aldann

sehr dem Yerderben unterworfen. Die trocken gekaufte Wurzel wird unmit-

telbar zu Species geschnitten
,
dann an einer nicht zu warmen Stelle des

Trockenschrankes ausgetrocknet und in Blechgefassen auf'bewahrt.

Die Pharmacopoe hat von der Kalmuswurzel ein atherisches Oel und eine

Tinctur. In der Officin ist ferner die grob geschnittene Wurzel zu Species

und ein femes Pulver zu Pillen und Pulvern vorhanden. Friiher hatte man
auch ein weingeistiges Extract, was bier und da noch gebraucht wird.

Wir kommen hier wieder an eine ganz iiberflussige Namenveranderung
wie bei Fructus und Semen. Unter Rhizoma wollen die Botaniker den Wur-
zelstock verstanden haben, welcher die diinneren Nebenwurzeln aussendet.

Das mogen die Herren in ihren Lehrbiichern und auf dem Catheder halten,

wie sie wollen, nur sollen sie nicht unniitz sich in die Praxis der Pharmacie
eindrangen. Das Wort p/fw/.<« kommt von (uCa

,
Wurzel, her und bedeutet

Bewurzelung, und bezeichnet also weit richtiger die Nebenwurzeln als den
Wurzelschaft selbst. Die Systematiker kommen immer in die falsche Schluss-

folge, dass sie erst sagen, mit Rhizoma
,
Bulbus, Cormus, Tuber bezeichne

ich diese oder jene Form der Bewurzelung, und eine Seite weiter sagen sie,

der Kalraus oder das Farrenkraut hat keine radix
,
sondern ein rhizoma

,
die

Scilla hat keine Wurzel, sondern einen Bulbus, der Sturmhut hat keine Rhi-
zoma

,
sondern einen Tuber. Unter Wurzel versteht man allgemein den in

der Erde befindlichen Theil der Pflanze, und wendet man dieses Wort in die-

ser Bedeutung an, so wird man in der Pharmacopoe beim Nachschlagen jede
Wurzel mit Leichtigkeit unter R finden.

Sucht man sie aber in der neuen Pharmacopoe unter radix und findet

sie dort nicht, so kann man glauben, dass sie ausgelassen sei, oder dass sie

unter bulbus, unter rhizoma, tuber oder sonst wo untergebracht sei. Die
Sicherheit, ob die Pflanze in der Pharmacopoe enthalten sei, erlangt man
erst, wenn man alle diese Moglichkeiten erschopit hat. Das Verfahren ist in
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jedem Falle unpraktisck
,
indcm es die Uebersicht erschwert und das Auf-

suchen fast unmoglich macht. Zudem kommen wieder dazu in der Material-

kammer und der Officin die Umschrcibung und Umstellung fast aller Vor-

rathe. Da die Benennung eines Arzneikorpers dock keinen anderen Zweek
bat, als denselben sicber und leicht zu unterscbeiden und zu finden, so sollte

man diese Riicksicht allein im Auge bebalten und jeden Luxus in iiberflussi-

ger Wissensckaftlichkeit bier ganz vermeiden. « V

Rldzoma Filicis. 5Burmfartnmtr$el.

Eaclix Filicis. Polystichvm Filix mas Roth, gavnfvdutcr.

XXIY. 1. L.

Der Wurzelstock ist verschieden lang, bis zolldick, innen

grim, nacli langerer Zeit zimmtbraun, mit einem weitlaufigen

Kreise ziemlich grosser Gefassbiindel versehen
,

rings herum
dicht mit kantigen

,
fleiscliigen

,
aussen braunen

,
innen gr'iinen,

aufwarts gebogenen Wedelstielresten, braunen Spreuscliuppen und
diinnen Wurzeln besetzt. Er bat einen siiss-bitterlichen Geschmack
und einen eigenthumlich widerlichen Geruck.

Er ist nicht iiber ein Jahr aufzubewahren.

Zur Bereitung des Pulvers muss der von den Wedelresten,

Scbuppen und Wurzeln befreite Wurzelstock nebst den geschalten

Wedelresten sorgfaltig getrocknet, und das griine Pulver in gut

verschlossenen Gefassen aufbewahrt werden; zimmtfarbenes ist zu

verwerfen.

Die Wurzel ist das von Nuffer fiir 18000 Franken an Ludwig XV.
verkaufte Gelieimmittel gegen den Bandwurm. Es ist eines von den wenigen

Gebeimmitteln
,
welcbe, naelidem sie allgemein gekannt und gepriift worden,

sicb noch im Gebraucbe gebalten haben. Es ist nicht eigentlicb die Wurzel,

sondern der Strunk, welcber angewendet wird. Von den Spreublattern befreit

und vorsichtig getrocknet, besitzt er einen unangenebmen, dumpfigen Geruch
und siisslierben, schwacb ranzigen Geschmack. Das Mittel wird in Substanz

als Pulver und im atkerischen Extracte gegeben. Das Pulver sowie die Wur-
zel selbst balten sich nicht lange in unveranderter Giite, dagegen das Extract

wegen verkinderten Luftzutritts viel besser. Aus diesem Grunde darf auch,

nach Vorscbrift der Pbarmacopoe, die Wurzel nicht iiber ein Jahr lang auf-

bewabrt werden.

Verwechselungen aus Unkenntniss sind wohl moglicb, bei der grossen

Mcnge der Pflanze, aber nicht wabi’scbeinlich.
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Rhizoma Galangae. (Salganttuurjcl.

Radix Galangae minoris.

Von einer nocli unbekannten, chinesischen Scitaminee. I. 1. L.

Fingerdick, etwa zwei Zoll lang, walzenrund, kurz- und we-

nig astig, oft knieformig gebogen, langsstreifig, aussen rothbraun,

weisslicb geringelt, innen zimmtfarben
,
sehr faserig, erregt beim

Kauen Brennen, schmeckt etwas bitter und riecbt eigenthiimlich

:
gewiirzkaft.

Die einzige Anwendung in der Pharmacopoe findet diese Wurzel bei der

Tinctura aromcitica. Sie enthalt ein atherisckes Oel in kleiner Menge. Bei

dem im Ganzen geringen Gebrauche lege man nicht zu grosse Mengen ein.

Rhizoma Graminis. Ditccfeimntqel.

Radix vel Stolones Graminis. Agropyrum repens Beauvois.

Gramineen Juss. III. 2. L.

Die unterirdischen Auslaufer sind sehr lang, astig, bis eine

Lmie dick, stielrund, gegliedert, blass strobgelb, nur an den Kno-
ten mit Wurzeln und mit Scheidenresten besetzt, innen bold und
baben einen siissen Gescbmack.

Die gescbnittene Queclcenwurzel, welche im Handel vorkommt,
darf angewendet werden.

Bei dieser Drogue ist der Name Bliizoma geradezu falsch angewendet,
i denn es sind nur die stolones, was auck die Synonymen besagen, in Anwen-
i dung. •

Die von den Fasern befreiten, gegliederten
,
strohgelben, angenebm suss

: achmeckenden Wurzeln dienen vorziiglich zur Bereitung des Extractes. Dazu
werden sie am besten zerstampft, oder auf einer Schrotmiihle zerrissen. Man

I halt noch ferner die zu Species geschnittenen Wurzeln vorratkig. Zu die-

sem Zwecke wahlt man die schonsten und reinsten Wurzeln, und sckneidet
sie auf dem Schneidemesser sorgfaltig zu moglichst gleick langen Stiickcken,

worin die Schonheit der Species berukt. Ist dies beim ersten Sckneiden ver-
fehlt, so kann man durck kein Sieben die Sacke mekr in Ordnung bringen,
da die langen und kurzen Stuckchen gleichmassig mit ihrem Querdurck-
messer durck dasselbe Sieb durckgehen. Staub wird durck ein Pulversieb
oder kraftiges Wannen entfernt.
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Rhizoma Iriclis Florentinae. 3$eU<$enrour$eL

Radix Iridis FlorenUnae. Iris Florentina L. und Iris pallida

Lamarck. Irideen Juss. III. 1 . L.

Der geschalte Wurzelstock ist etwas zusammengedriickt, fest,

hart, verschieden lang, etwa zollbreit, gegliedert, unterhalb durch

die abgeschnittenen Wurzeln genarbt, von weisslicher Farbe,

haufig mit keulenformigen Aesten gemengt. Er hat einen veilchen-

artigen Geruch.

Die Wurzel besteht aus mehreren langlichen, gegliederten
,

fleischigen,

festen, auf der oberen Seite mit stumpfen Absatzen bezeichneten, aussen gelb-

lichgrauen, innen weissen Knollen, aus denen nach unten starke Wurzelfasern

hervorbrechen. Im frischen Zustande ist sie dick, fleischig, fest, aussen gelb-

braun oder rothlich, innen weiss, saftreioh, gleichformig und besitzt einen

schwacben Geruch und einen mehligen, scharfen
,
etwas bitteren Geschmack.

Man sanimelt die Wurzeln im Herbst, zerschneidet sie nach ihren einzelnen

Gliedern, entfernt die Fasern und trocknet sie entweder geschalt oder unge-

schalt. Sie bildet lange, zusammengedriickte
,

ungleiche, hier und da ge-

kriimmte Stucke, auf deren Oberflache man die Wurzelfasern, einzelne Quer-

runzeln und zerstreute Punkte erblickt. Aussen sind sie schmutzig, gelb-weiss,

manchmal braun-roth gefleckt, innen weiss, etwas fleischig, hart, schwer,

etwas mehlig. Im frischen Zustande ist der Geruch schwacli und entwickelt

sich erst bei dem Trocknen. Die Wurzel enthalt nach einigen Angaben ein

atherisches Gel, ein scharfes Weichharz, einen gerbstoffhaltigen Extractivstoff,

Gummi und Starke. Die Wurzel wird von Iris florentina und Iris pallida

gesammelt. Die Wurzeln der Iris pallida riechen am feinsten, weniger die

der Iris germanica und die von Iris neglecta gar nicht. In der Pharma-

copoe findet die Wurzel in den Species ad Infusum pectorale Anwendung.

Sie ist in Speciesform und als feines Pnlver voi'handen. Die Speciesform

stellt man durch Stossen im eisernen Morser und Abschlageu durch Species-

siebe dar. Das feine Pulver wird durch Abschlagen auf einem feinen Siebe

getrennt. Eine feine Speciesform wird zum Raucherpulver gebraucht.

Es ist dabei wiclitig, dass alle Stiickchen eine ziemlich gleiche Grosse

haben, etwa die eines starken Stecknadelkopfes. Man vereinigt diese Arbeit

mit der Darstellung von feinem Pulver, indem schon eine gewisse Menge

feines Pulver von selbst entsteht. Man stellt es durch Stossen oder Mah-

len dar. Die Arbeit bietet keine Schwierigkeiten. Das leine Pulver wird

als Zusatz zu inneren Arzneien, zu Pillenmassen, zum Bestreuen der Pillen,

zu Zahnpulvern verwendet. Aus der ganzen Wurzel werden erbsenformige

Kiigelchen zu Fontanellen gedreht. Wegen des Geruches mussen allelormen

der Iriswurzel in Blech- oder Glasgefassen aufbewahrt werden.

Die Wurzeln von Iris germanica und Iris Iscudacorns sind fast ohne

Geruch.
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Rhizoma Veratri. 9BcifjC 9iie8n)ur$e(.

Radix Hcllebori dlbi. Veratrum album L. Colchicaceen

Be Candolle. XXIII. 1. L.

Der kegelformige Knollstock
,
bis drei Zoll lang

,
oben einen

bis zwei Zoll dick, haufig mehrkopfig, mit kurz abgescbnittenem

Blattschopf verseben, aussen schwarzlich oder braunlich-grau,

undeutlicb geringelt, von den zahlreicken, abgeschnittenen Wur-
;zeln weisslicb genarbt, innen scbmutzig -weiss, von barter Be-

-schaflenheit, beim Kauen starkes Brennen und zerrieben beftiges

'Niesen erregend.

1st vorsichtig aufzubewahren.

Die weisse Nieswurzel gehort zu den sehr heftig wirkenden Arzneistoffen.

'Sie wird nur im gepnlverten Zustande angewendet, und zwar meistens ausser-

lich. Beim Stossen derselben muss sick der Arbeitende Alund und Nase mit
einem feuchten Tuche oder einer Scbwammmaske verbinden. In der Bogar-
dusmiihle wird sie obne Beschwer gemablen. Sie enthalt Yeratrin.

Rhizoma Zecloariae. 3itfW'etiuur$e(.

Radix Zedoariae. Curcuma Zedoaria Roscoe. Scitamineen Juss.

I. 1. L.

Ein eiformiger, geringelter Knollstock, der von der Rinde
und den Wurzeln befreit und in Querscbeiben oder der Lange
nacb in Vierteln zerscbnitten im Handel vorkommt. Er ist dicht,

: zahe, von hell-graubraunlicber Farbe, mit zablreichen, kleinen
Harzbebaltem verseben, erregt beim Kauen Brennen, scbmeckt
etwas bitter und riecbt stark kampberabnlicb.

Erne mehrere Zoll lange, auf der einen Seite ziemlich spitzige Wurzel,
die gewohnlich in zwei bis vier Theile zerscbnitten ist. Aussen bemerkt man
noch haufig Wurzeluberreste. Die Farbe ist scbmutzig, braunlicb, auf dem
Bruche erscbeint sie ziemlicli gleichformig, dunkel, die jiingeren Stiieke sind
ofters wachsglanzend. Sie enthalt ein atherisches Oel und sckarfes Harz.
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Rhizoma Zingiberis. 3ngroer.

Radix Zingiberis. Zingiber officinale Roscoe. Scitamineen Jnss.

I. 1. L.

Zweizeilig verastelt, etwas zusammengedriickt, dicht, schwer, p

vollig oder nur auf den Flachen geschiilt, auf dem Bruch blass- t.

gelblich oder weisslich, wenig fasrig, mit zahlreichen kleinen

Harzbehaltern versehen, erregt beim Kauen Brennen und hat 1

einen eigenthiimlich gewiirzliaften Geruch.—
Eine in Bengalen, Java haufige Pflanze, die auch in Westindien gebaut

wird. Man untersclieidet zwei Sorten, namlich den Zingiber commune oder
'

nigrum, auch vulgare, handformige, etwas breit gedruckte, mit einer runzeli-

gen Oberhaut versebene Stiicke, welcbe an den Stellen, an welchen die Ober-

haut fehlt, einigermaassen hornartig erscheinen. Auf dem Bruche sind sie dicht,

mehlig, am Rande mit einer dunkleren Einfassung, wahrend die Wurzel
selbst gelblich oder schmutzig weiss erscheint. Sie ist mit Langenfasern

durchzogen, welche an der zerbrochenen Wurzel leicht dadurch zu erkennen

sind, dass man sie gegen das Liclit halt. Die zweite Sorte, Zingiber album,

geschalter Ingwer, wird durch sorgfaltiges Schalen der frischen Wurzeln er-

halten. Diese soli nur zum officinellen Gebrauche angewendet werden. Man
hat sie in Speciesform zu Infusion en und in Pulverform zur Dispensation vor-

rathig. Sie ist in der Tinctura aromatica angewendet.

Rotulae Menthae 'piperitae . $fefferminjplftj$cn.

Nimm: Zuckerplatzclien, zweihundert Theile. . . 200

Pfefferminzol, einen Theil I

Essigather, clrei Theile 3

Giesse das. Pfefferminzol und den Essigather in ein Glas-

gefass, befeuchte dessen innere Wande mit der Losung, schiitte

die Zuckerplatzclien liinein und schiittle das Gefass gut um
,

so

dass die Zuckerplatzclien vollkommfen feucht werden.
Man bewahre sie in einem gut verschlossenen Gefasse auf.

Diese Methode liefert auf die leichteste Weise die besten rfeffermunzzelt-

chen. Sie ist jener bei weitem vorzuziehen, wonach Zuckerpulver mit Pfeffer-

miinzol vermischt durch Gummischleim oder Eiweiss zu Pastillen verarbeitet

wird. Letztere muss man austrocknen lassen, wobei wieder ein Theil des

Oeles verfliegt.

Die Trankung der Zuckerplatzclien nimmt man in einem wcithalsigen

Glase mit Glasstopfen vor. Man tropfelt die beiden Fliissigkeiten liinein und
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scbwenkt sie iin Glase herum, dass sie dio Wiinde gleichmassig befeuchten.

Pann bringt man die Zuckerplatzchen dazu und bewirkt das Einsaugen der

Fliissigkeit durcb Umdreben des horizontal gebaltenen Glases am seine Acbse.

Heftiges Schiitteln ist za vermeiden, weil es die Kiichelchen zerbricbt und

• Mulm veranlasst. Nacbdem die Fliissigkeit vollkommen eingesogen ist, scbiit-

tet man die Zelteben auf einen ausgebreiteten Bogen Papier und bisst sie so

einige Minuten liegen, urn die grosste Menge des Aethers abduften zu lassen.

Dann bringt man sie in das Standgefass.

Meistens bewalirt man sie in einein weitbalsigen Glase an einem trock-

nen Orte. Ich ziehe es vor, sie in einem engbalsigen Glase an einem kiiblen,

wenn auch feucbten Orte aufzubewabren. Durch guten Verscbluss kann man

die Feuchtigkeit genugend abbalten, und eine engbalsige Flascbe lasst sich

ieicbter luftdicbt verschliessen. Das Pfefferminzol ist in den Pastillen obne-

hin durch seine Yertbeilung in den Poren des Zuckers sebr der Oxydation

iausgesetzt; kommt noch eine hohere Temperatur und Luftwecbsel dazu, so

.gebt dies rascher vor sich, und die Pastillen nehmen bald einen unangeneh*

men, terpentinolartigen Geruch an. Ueber der Erde aufbewahrt ist die Flascbe

iaglicb den Wecbseln der Temperatur ausgesetzt, wobei durcb Ausdehnung

:und Zusammenziebung Luft aus- und eintritt. Im Keller ist eine meistens

ckuhlere und immer gleichmassigere Temperatur. Die Pastillen balten sich

.ganz vortrefflicb in dieser Aufbewahrung. Die sogenannten engliscben Pfef-

ferminzzeltchen sind kreisrund, flacb und sebr scbarf von vielem Oele. Eine

.gute Yorschrift dazu ist folgende: 10 Gran Traganth mit der geniigenden

Menge destillirten Wassers zu einem zaben Teig gemacbt, dazu 4Unzen vom
feinsten Zuckerpulver und 80 Tropfen Pfefferminzol. Sie erhalten einen

Durcbmesser von 9 Linien.

Saecharum Lactis. 9Jitlcl)§ucfer.

Es sind weisse, aus dichten Krystallen bestekende, hai’te, siiss-

liche Massen. Der Milchzucker ist in sieben Theilen kaltem

’Wasser, aber nicht in hochst rectificirtem Weingeist loslich.

Die Thiermilcb ist eine Losung von Kasestoff und Milchzucker, in der die

Gutter in Gestalt kleiner Tropfcben, wie das Oel in einer Emulsion, in diinnen
[Hiillen eingescblossen suspendirt ist.

Nachdem die grosste Menge der Butter als Rahm oben auf sich abgela-

.gert bat und entfernt wurde, wird der Ease durcb Zusatz von Milcbsaure ge-
lallt. Diese Saure wird durch die Einwirkung des Kalbermagens, Lab ge-
nannt, auf Milchzucker erzeugt. Sie verbindet sich mit • dem Kasestoff und
fallt mit diesem zugleich als geronnener Kase

,
Quark, aus der Losung. Es

bleibt nun eine fast klare, schwacb opalisirende, etwas gelbliche Fliissigkeit
iibrig, welcbe den Milchzucker und die loslicben Salze der Milch entbiilt.

: Durch Verdampfen dieser Losung schiesst der Milchzucker in Krystallen an.
Die vortbeilhafte Bereitung des Milchzuckers findet nur in Gegenden

Statt, wo Milch im Ueberflusse ist, das beisst, wo die Yiehzucht wegen der
EEigentbumlicbkeit des Bodens vor dem Ackerbau betrieben wird. Dies ist in
vielen Gegenden der Schweiz der Fall. Auch wird bei stark betriebener Kiise-
bereitung die Molke gleicbsam nebenbei gewonnen und dient dann zur Dar-
ftellung des Milchzuckers.
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Der Milchzucker hat wegen seiner geringen Siisse und Loslichkeit einel
viel scliwachore Anwendung, als der Rohrzucker. In der Pharmacie wird er
ebenfalls als Vehikel wirksamer Stoffe und nicht als Arzneimittel

,
was er i

nicht ist, gebraucht. Sein Pulver istweniger dem Zusammenballen und Kliim-
pern unterworfen, weshalb er zuweilen an die Stelle des Rohrzuckers substi-

tuirt wird.

Er kommt nur als Pulver zur Anwendung
, dessen Darstellung keine

Sehwierigkeiten darbietet.

Der Milchzucker hat die Elementarzusammensetzung des Traubenzuckers,

ill 2 ^12-

Santoninum. 0cuitonin.

Farblose Krystalle, die, dem Licbte*) ausgesetzt, gelb werden,

in Wasser sehr wenig, in kocliendem, bocbsfc rectificirfcem Wein-
geist leicht und in drei Theilen Chloroform lbslich sind. Mit
Sauren gebt es keine, mit den Alkalien und der Kalkerde in

Wasser leicht losliche Verbindungen ein; es ist geruchlos, scbmeckt

•sehr bitter; erbitzt schmilzt es, sublimirt zum Tbeil unzersetzt

und verbrennt ohne Ruckstand.
Es muss vor dem Licht geschiitzt aufbewahrt werden.

Das Santonin, ein in der neuen Pharmacopoe zuerst aufgenommener Stoff,

ist ein krystallinischer, stickstofffreier Korper von der Zusammensetzung
C30H18 O 6 . Es hat die Eigenschaften einer schwachen Saure, verbindet sich

mit Alkalien und Erden und wird durch Sauren aus dieser Verbindung wie-

der ausgeschieden. Es krystallisirt aus seiner alkoholischen Losung in perl-

mutterglanzenden Prismen. Es ist farb- und geruchlos, schmeckt bei lange-

rem Kauen schwach bitter, die weingeistige Losung stark bitter. Es geht i

daraus hervor
,

dass es in dem Wasser des Speichels sehr langsam und sehr
1

wenig loslich ist. Sein specif. Gewicht ist 1,247. Im directen Sonnenlicht
)

und in den chemischen Strahlen blau und violett wird es schwefelgelb bis

goldgelb, im griinen, gelben, rothen Lichte verandert es sich nicht. Es muss L

also im Dunkelu aufbewahrt werden. Gut getrocknetes Santonin schmilzt

ohne Gewichtsverlust bei 179 bis 180° C. zu einer farblosen Fliissigkeit, die

beim Erkalten wieder erstarrt. Yorsichtig erhitzt, erleidet es eine gelinde

Yerfliichtigung im unveranderten Zustande; bei starkerer Hitze zersetzt es «

sich, lasst sich entziinden und brennt mit russender Flamme. Im Wasser ist

es sehr wenig loslich, 1 Thl. in 4000 bis 5000 Thin. Wasser, im kochenden

Wasser leichter, in 250 Thin. Es lost sich leicht in starkem Weingeist, Aether,

fetten und atherischen Oelen. Seine Zersetzungen durch Chlor, Brom und

Jod konnen uns nicht interessiren, da sie regelmassig nicht vorkommen kon-

nen und blosse Thatsachen sind.

Yerbindungen desselben sind mit Baryt, Bleioxyd, Kali, Kalk, Natron

dargestellt. Sie sind theils schwach krystallinisch, theils amorph, gaUertartig,

ohne Yerwendung. Durch Sauren kann das Santonin daraus ohne Verande-

rung abgeschieden werden.

*) Der Text der Pharmacopoe enthalt die Worte „aere expositaeu
,
welche wohl

nur auf einem Uebersehen beruhon, denn der Luft sind die Ivrystalle immer aus-

gesetzt, aber nicht nothwendig dem Licht.
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Seine Darstellung aus den Flores Cinae (oben S. 284) griindet sick auf

diese Eigenschaf't. Die zerquetschten oder gestossenen Zittwerbliithen werden

mit ^4 Aetzkali und 4 bis 5 Thin. Weingeist von 0,930 in der Digestionswarme

dreimal hinter einander ausgezogen, und aus den filtrirten, gelben Fliissigkeiten

der Weingeist abgezogen, der Riickstand zur Ilalfte eingedampft, mit Essig-

saure iibersattigt und einige Minuten aufgekocht. Das Santonin scheidet sich

beim Erkalten in federigen Krystallen ab, die durch ein braunes Harz verun-

reinigt sind. Die iiberstehende Fliissigkeit wird abgegossen, zur Syrupsdicke

eingedampft, mit kaltem Wasser vermischt, welches einen flockigen, mit San-

toninkrystallen gemengten Niederschlag erzeugt. Diesen sowie das iibrige

•Santonin reibt man mit kaltem Weingeist an, um das Harz aufzulosen, bis

der abfliessende fast farblos erscheint. Man lost nun den Rest in 8 bis 10 Thin.

’Weingeist kochend auf, entfarbt mit Thierkohle, filtrirt und lasst langsam er-

kalten. Das ist dasYerfahren von Trommsdorff. Andere kochen mit Kalk-

: milch aus bis zur Erschdpfung und fallen mit Salzsaure. Die Reindarstellung

des ersten Absatzes geschieht dann wie oben.

Das Santonin wird als specifisches Mittel gegen Eingeweidewiirmer ange-

wendet. Zuweilen sehen die Patienten nach dem Genusse desselben alles

.gelb. In grosseren Dosen erregt es Delirien und hat schon Erscheinungen
won Vergiftung hervorgebracht. Es wird immer in Pulverform mit Zucker

und anderen Arzneistoffen gegeben.

Sapo jalapinus. Salapenfeife.

Nimm: Jalapenharz 2

Medicinische Seife, von jedem zwei Tlieile . 2

Rectificirten Weingeist, vier Tlieile .... 4

Uebergiesse das Jalapenharz und die medicinische Seife mit
dem rectificirten Weingeist, erweiche sie darin durch gelinde

Warme und dampfe die Mischung im Dampfbade unter bestan-

digem Umrlihren bis zur Consistenz einer Pillenmasse ab, so

dass das Ganze ein Gewicht von vier und einem balben Theil hat.

Sie muss braungrau und in hochst rectificirtem Weing’eist loslich sein.

Die Bereitung hat keine Schwierigkeit. Man nimmt Losung und Ein-
dampfung in derselben Porcellanschale vor.

Sapo medicatus. 9Jlebidnifd)e ©eife.

Nimm: Frisches Schweinefett 12
Provencerol, von jedem zwolf Tbeile ... 12

Natronhydratlosung, vierzehn Theile ... 14

Destillirtes Wasser, sechs und siebenzig
Tbeile 7(j

Kochsalz, sechs Theile 6
Destillirtes Wasser, achtzehn Theile ... 18

Man schmelze das Schweinefett und das Provencerol bei ge-
linder Warme in einem Porcellangefasse zusammen und mische
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nacli und nach aufs Sorgfaltigste die Natronhydratlosuug hinzu.

Man lasse die Mischung an einem warmen Orte einige Tage
stehen und lose die gebildete und erhartete Seife in der ersten i

Menge destillirtem Wasser im Dampfbade unter ofterera Umriih-

ren auf.

Zu der klaren Losung setzt man die aus dem Kochsalz und
der zweiten Menge destillirtem Wasser bereitete und filtrirte

>

Losung und lasst sie im Dampfbade unter Umruhren so lange

stehen, bis sich die Seife vollstandig abgeschieden hat.

Nach dem Erkalten nimmt man die auf der Lauge schwim-

mende Seife heraus, wascht sie mit destillirtem Wasser ab, presst

sie zwischen Leinwand allmalig, aber stark, trocknet sie an

einem warmen Orte und pulvert sie. Es muss ein weisses, nicht

ranzig riechendes Pulver sein, vollig frei von Metallen and so

viel als moglich frei von Natronhydrat, von kohlensaurem Natron

und von Chlornatrium.

Durch die vorliegende Yorschrift kaben wir gegen andere Pharmacopoeen
einen wesentiicben Fortscbritt getban, indem durcb die Aussalzung das Gly-

cerin, das uberschiissige Natron und die Salze des Natrons entfernt werden,

die sonst bei der Seife blieben. Aucb kann man nun das Oel mit einem

Ueberscbusse von Natron behandeln, weil derselbe wieder entfernt wird, und
dadurcli jede Gefabr vermeiden, dass unverseiftes Fett in der Seife bliebe,

was durch Ranzigwerden die Seife unbrauchbar macben wiirde.

Zunackst hat nun die Pbarmacopoe statt des sonst iiblicben Olivenols ein

Gemenge aus gleicben Tbeilen Schweinescbmalz und Olivenol empfoblen. Die

Seife wird dadurck etwas fester
,
und es lasst sich dagegen nichts einwenden,

da man sogar aus Schweineschmalz allein eine sehr schone medicinische Seife

darstellen kann. Es ist nocb im Sinne zu balten, dass diese medicinische

Seife auch die Grundlage des Opodeldocs der Pbarmacopoe ist, also bierbei

ein doppelter Zweck zugleicb erreickt werden soli.

Die Yorschrift der Pbarmacopoe ist ausfubrlicb genug, um mit Sicberbeit

darnacb arbeiten zu konnen, und man erhalt ein tadelfreies Praparat. Will

man sie einer Kritik unterzieben, so diirfte Folgendes zu bemerken sein.

Die Aetznatronlauge vom specif. Gewicbte 1,335 bis 1,340 ist zu concen-

trirt und enthalt zu wenig Wasser, um eine vollstandige Seifenbildung und
Durcbdringung der Substanzen zu gestatten. Die Bereitung einer so concen-

trirten Lauge verscblechtert diese selbst, indem durcb die langere Beriihrung

mit der Luft mekr Koblensaure aufgenommen wird, und durcb die Concen-

tration die Einwirkung auf zufallig bineinkommende organiscbe Korper kraf-

tiger wird, wodurch Humussaurebildung und Farbung entsteht. Die Erfah-

rung beweist, dass das Ausscbliessen jeder Spur organiscker Korper praktiscb

unmoglich ist, indem jede Aetzlauge bei zunehmender Concentration eine

gelblicbe Farbe annimmt, jedocb um so schwacker, je reiner die Substanzen

genommen worden sind, und je mekr man das Hineinfallen von Staub ver-

mieden bat. Diese lioke Concentration ist jedocb aucb ganz entbekrlick, ja

sogar nacbtbeilig, wie aucb aus dem vorgeschriebenen Zusatze von vier bis

seeks Unzen destillirten Wassers erbellt. Nachdem einmal die Seifenbildung

ihren Anfang genommen bat, erhartet die Masse, indem nicht Wasser genug
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zur Losung der Seife vorhanden ist, und die gebildete SeiCe in der iibrigen

Aetznatronfiussigkeit ganz unloslich ist. Sobald die Verdickung der Masse

einmal begonnen hat, schreitet sie durch Ansteckung rasch vorwiirts, und die

fernere Durchdringung ist einer liingeren Zeit vorbehalten, in welcber gleich-

sam eine Art von Camentation vor sich geht. Dass hierbei sich dennoch

einzelne Theile des Oeles der Yerseifung entziehen
,
geht aus deni folgenden

Yerfahren hervor, wonach die im doppelten Gewichte des Wassers geloste Seife

mit einem neuen Zusatze von Aetznatron behandelt werden soli. Erst bei

dieser Yerdiinnung der Fliissigkeit ist eine vollstandige Vhrseifung und Durch-

dringung der Substanzen moglich. Es lassen sich jedocli alle diese Zweclce

in einer Operation erreichen, wenn man in der folgenden Weise verfahrt.

Die Aetznatronlauge wTird durch Kochen von kohlensaurem Natron mit Kalk-

milch in einem gusseisernen Grapen bereitet. Die davon am folgenden Tage

abgezogene klare Aetznatronfiussigkeit wird in demselben Gefasse, nachdem

der Kalk entfernt worden, durch lebhaftes Kochen eiugeengt
,

bis sie ein

specif Gewicht von 1,18 bis 1,20 zeigt. In diesem Zustande ist sie schon ganz

atzend und zur Bereitung der Seife stark genug. Man lasst erkalten und

zieht die Lauge am anderen Tage mit einem Heber in das zur Bereitung

der Seife bestimmte Gefass. Dasselbe muss sehr geraumig und kann ein

emaillirter gusseiserner oder ganz blanker schmiedeeiserner Kessel sein. In

diesem Kessel bringt man die Lauge zum Kochen und setzt nun allmalig die

Fette zu. Bei einem specif. Gewicht von 1,18 ist ungefahr gleich viel Lauge
und Fett zu nehmen, bei 1,23 ist die Lauge etwa 3

/4 vom Fette. Nach den

einzelnen Zusatzen von Fett und Oel lasst man jedesmal eine Zeit lang schwacli

sieden, bis man w'ieder eine neueMenge zufiigt; nachdem alles Fett zugesetzt

worden ist, muss selbst nach langerem Kochen die Masse stark alkalisch schme-

cken. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, so muss eine kleine Menge Aetz-

natronfiussigkeit, die man zu diesem Zwecke zuriickgestellt hat, hinzugefiigt

werden. Nun lasst man bei gelindem Sieden, dem eigentlichen Seifensieden,

die Masse einkochen, bis sie bei einer gewissen Concentration eine ganz durch-

sichtige, leimartig zahe Consistenz angenommen hat. Die Seifenbildung ist

nun vollendet, wenn sich der Seifenleim gebildet hat. Es folgt nun das Aus-

salzen. Dieses geschieht entweder nach Yorschrift der Pharmacopoe mit einer

concentrirten Kochsalzlosung oder durch Hineinwerfen von Kochsalz selbst.

Die letztere Verfahrungsart darf nur befolgt werden, wenn man ein sehr rei-

nes Kochsalz hat. Wenn man das Kochsalz auflost, so ist es nicht unzweck-
massig, vor dem Filtriren eine kleine Menge kohlensaures Natron zuzufiigen,

um kleine Beimengungen von Chlorcalcium und Chlormagnium
,
welche nie

fehlen, zu zersetzen. Eskann sich alsdann keine Kalkseife bilden. Nach dem
Zusatze der Kochsalzlosung erhitzt man noch einmal zum Kochen und stellt

nun den Kessel vom Feuer, um die Seife steigen und erharten zu lassen.

Am folgenden Tage nimmt man die Seife in ganzen Stricken von der Lauge weg,
legt sie auf ein Sieb oder ein Perforat und begiesst sie mittelst einer Brause
mit destillirtem Wasser, um jeden Rest von Mutterlauge zu entfernen. Dann
bringt man sie in einen Trockenschrank zum Austrocknen. Wenn aussen

Salze ausbliihen, so kann man auch diese durch Dariiberspritzen von Wasser
entfernen, und wenn die Seife Consistenz genug angenommen hat, um sich

schaben zu lassen, so wird sie geschabt, zu Pulver geBtossen und in gut ver-

schlossenen Gefassen aufbewahrt.

Da sich die Seife, wenn sie so bereitet worden ist, sehr gut und lange

halt, so ist es passend, wenn man einmal die Arbeit unternimmt, auch eine

ansehnliche Menge davon zu bereiten, indem die Miihe dieselbe ist, die Ver-

luste bei den einzelnen Operationen aber ungleich geringer sind, als wenn
Mohr, Commcntar. ofi
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man mit kleinen Mengen arbeitet. Ganz in derselben Weise bereitet man
auch die Butterseife, welcbe oben zur Darstellung des Opodeldocs empfohlen

worden ist.

Die medicinische Seife stellt gestossen ein weisses, staubendes Pulver von
schwachem Gescbmacke und eigentbiimlicliem, mildem Gerucbe dar. Sie muss
in Weingeist vollstandig loslicb sein. Sie darf nickt entfernt einen ranzigen

Gerucb haben, den sie jedesmal annimmt, wenn unverbundenes Fett darin

entbalten ist.

Secale cornutum. SJfcutterforn.

Glaviceps purpurea Tulasne. Pyrenomiceten Fries. XXIV. 4. L.

Stumpf-dreikantige Pilzkorperchen
,

meist gekriimmt, nacli

beiden Enden oder nur nacli oben verschmalert, dreifurcbig, vio-

lett- schwarz, haufig bestaubt, innen heller, an der Spitze gewokn-

lich noch mit einem schmutzig weissen, filzigen Anhang versehen,

etwa zolllang
,

bis 1 y2 Linien breit. Das Mutterkorn darf nur

vom Roggen gesammelt werden und ist getrocknet in gut ver-

schlossenen Gefassen, jedock nicht iiber ein Jahr, aufzubewahren.

Dieses specifische Heilmittel muss mit besonderer Sorgfalt eingethan und
zubereitet werden, weil man im vorkommenden dringlichen Falle mit grosser

Bestimmtheit auf seine Wirksamkeit recbnen konnen muss. Die unveranderten

Samen miissen von der besten Beschaff'enheit sein, und es ist sebr zweckmassig,

wenn man den im Ganzen geringen Bedarf selbst eintbun oder einthun lassen

kann, um seiner Frische versickert zu sein. Ein Tbeil davon wird als feines

Pulver, ein anderer als grobliches Pulver zu Infusionen vorbereitet. Beide

Pulver miissen sebr trocken eingetban werden, weil sie im feucbten Zustande

dem Milbenfrasse unterworfen sind. Am besten trocknet man sie in dem
Cblorcalciumtopfe aus, indem man sie auf Tellern oder auf Papier ausbreitet

und so acbt Tage lang steben lasst. Das vollkommen trockene Pulver wird

in engbalsige Glaser gebracbt und darin woblverscblossen aufbewahrt.

Ausser der directen Anwendung des Mutterkorns als Pulver und Infusum

bat man aucb verscbiedene Praparate durcb Extraction daraus dargestellt,

denen man die specifiscben Wirkungen dieses Heilmittels zuschrieb. Ueber

diesen Gegenstand berrscbt eine wabre Verwirrung, indem selten die pbar-

maceutiscben Praparationen durcb physiologiscbe, niemals durcb tberapeutische

Beobacbtungen und Versucbe unterstiitzt vvurden. Der Aetber ziebt aus dem
Mutterkorne eine grosse Menge eines fetten Oeles aus, dem Einige die ganze

Wirksamkeit zuscbreiben. Wie sebr eine solche Bebauptung in’s Blaue ge-

macbt ist, gebt daraus bervor, dass man*) Tbieren von 2 Dracbmen bis zu

1 Unze davon auf einmal gegeben, ohne bei denselben andere Erscbeinungen,

als eine vorubergebende Appetitlosigkeit zu bemerken. Eb stebt deshalb fest,

dass in dem von Aetber ausgezogenen Dele die Wirksamkeit nicbt beruht.

Dagegen macbt der grosse Gehalt an Oel, dass die in Wasser ldslicben Stoffe

wegen ibrer Umbullung mit Oel durcb den wasserigen Aufguss nicbt benetzt

*) Bertrand, Aichiv d. Pharm. 72, 15.
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und ausgezogen werden konnen. Es wird deshalb nicht unpassend empfohlen,

das zum innerlichen Gebrauche bestimmte Mutterkorn vorher mit Aether zu

extrahiren.

Friiher schon hat Wiggers ein concentrates Priiparat des Mutterkorns

unter dem Namen Ergotin empfohlen. Er zieht erst mit kaltem Aether aus,

um das fette Oel zu entfernen, dann den Riickstand wiederholt mit kochen-

dem Alkohol und dampft die weingeistigen Ausziige, nach Abdestillation des

Alkohols, zur brocklichen Beschaffenheit ein. Von 3 Unzen Mutterkorn wur-

den 13ya Gran erhalten. Dieses Ergotin ist niemals zur Anwendung gekom-

men
;
dagegen tauchte ein neues Priiparat mit demselben Namen aut, welches

aber aut eine ganz andere Weise dargestellt wurde. Unter dem jetzt in den

Apotheken als Ergotin befindlichen Praparate versteht man allgemein ein mit

kaltem Wasser bereitetes Extract. Es fuhrt auch den Namen Extraction

haemostaticum Bonjean und wird zur Stillung von Blutfliissen verwendet.

Man darf also diese beiden Ergotine, von denen das von Wiggers niemals

in den Apotheken vorhanden war, nicht verwechseln und muss auch im Sinne

behalten, dass das von Bonjean vorgeschlagene nur zur Stillung von Blut-

fliissen und nicht wegen seiner wehenbefordernden Eigenschaft empfohlen

wird. Das Ergotin der jetzigen Pharmaceuten wird meistens durch blosse

Eindampfung des kalten wasserigen Auszuges bereitet. Allein es sind alsdann

nocb schleimige. unwirksame Bestandtheile darin, welche durch einen ent-

sprechenden Zusatz von Weingeist gefallt werden miissen, was bei dem von
den Droguisten angebotenen der grosseren Ausbeute wegen nicht geschehen

ist. Man hat also den kalten wasserigen Auszug erst einzudampfen
,
dann

nach Art der narcotischen Extracte mit Weingeist zu fallen und das Filtrat

ferner einzudampfen. Das richtig bereitete Ergotin ist also zugleich in Wein-
geist und Wasser loslich, dagegen das ohne Fallung mit Weingeist bereitete

die schleimigen Substanzen durch Weingeist ungelost zuriicklasst.

Eine fernere Verbesserung diirfte darin bestehen, dass man das zu diesen

Zwecken anzuwendende Mutterkorn erst mit Aether extrahirte. Doch hieriiber

bestehen keine Versuche; eben so wenig daruber, ob man das als wehenbe-
forderndes Mittel zu gebrauchende Secale cornutum nicht zuerst mit Aether

erschopfen solle. Dies muss spateren Versuchen anheim gegeben werden.

Viel Unsicherheit ist dadurch entstanden, dass diejenigen, welche ein

neues Praparat vorschlugen, haufig die durch gar nichts unterstiitzte Be-

hauptung hinzufiigten, dass darin die Wirksamkeit des Mittels ausschliesslich

liege, und dass nun solche leere und verderbliche Aeusserungen als durch
Versuche begriindete Erfahrungen weiter getragen wurden. So findet sich in

Herberger’s und Winkler’s Jahrbuch, 1842, S. 378, die Bemerkung, dass

das in Spiritus losliche Ergotin das wirksame Hauptagens des Mutterkornes
zu sein scheine, und es sei deshalb eine Tinctur davon mit Vortheil anzu-
wenden. Allerdings ist der Schluss ganz richtig, wenn die Pramisse richtig

ist; da jedoch durch hundertjahrige Erfahrung bekannt ist, dass die wirk-
samen Stofife des Mutterkorns in einem wasserigen Infusum vorhanden sind,

so:mus3 der doch ein sonderbarer Heiliger sein, dem solche klare und sichere
i Erfahrungen nichts „zu sein scheinen !

‘.

Das Mutterkorn und das daraus bereitete Ergotin enthaltSchwammzucker,
welcher der geistigen Gahrung fahig ist. (Archiv d. Pharm. 75, 135.)

Leber die Entstehung des Mutterkorns sind verschiedene Ansichten ge-
aussert worden. Dass die Pharmacopoe die ganzen Korner geradezu als Pilz-

korperchen anspricht, ist unhaltbar, denn mit demselben Rechte wurde man
auch einen Gallapfel als einen Pilz ansehen konnen. Das Mutterkorn enthalt
weder Sporen noch Sporenschliluche, wohl aber ausgebildete Amylonkorner,

3G*
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and seine Umhiillung ist noch die des Roggenkornes. Dass man es fur einen

krankhaft veranderten Fruchtknoten ansieht, lieisst nichts, denn dass es kein

gesunder Fruchtknoten ist, siehtJeder sogleich. Im „Chemi8chen Ackersmann
fiir 1864“, S. 45, ist die Ansieht als die allein richtige vei’treten, dass das

Mutterkorn ein Pilzgebilde sei, und zwar eine Uebergangsstufe zweier ver-

schiedener mikroskopischer Pilzformen. Auf der ersten erscheine der Pilz als

Fadenpilz
(
Sphacelia segetum) und bewirke so unter Abscheidung eines siiss-

lichen Schleimes die Bildung des Mutterkornes im ersten Jahre. Das Mutter-

korn erwuchse in den Boden gelegt im nachsten Jahre zu einem Kornpilze

( Claviceps purpurea), dessen Sporen, wenn sie vom Winde auf bliihende

Roggenfelder getragen werden, in den Aehren zu einem neuen Pilzkorper

aufsprossten, namlich zu jenem Fadenpilz, der die Bildung des Mutterkornes

veranlasst.

Tulasne habe 1854 Yersuche iiber das Yerhaltqn des gesunden Mutter-

korns in feuchter Erde angestellt und im Fruhjahr es zu zierlichen
,
langge-

stielten, mit zabllosen Sporen erfiillten Pilzkopfchen auswachsen gesehen, und

endlich habe S. Kuhn in Halle den Schlussring in die Beweiskette fiir den

angegebenen Kreislauf eingefiigt, da es ihm gelungen ware, mit den Sporen

dieses Claviceps auf bliihenden Kornahren die Sphacelie und das Mutterkorn

zu erzeugen.

In der That ein recht artiges Gespinnst von Schliissen, die aber daran

zusammenbrechen, dass das Mutterkorn selbst gar kein Pilz ist. Wenn das

Mutterkorn durch einen oberflachlich gebildeten Fadenpilz entsteht, so ist es

wunderbar, dass es nicht die Fruchtknoten einer ganzen Aehre ergreift, sondern

dass in der Regel nur ein einzelnes Korn ergriffen ist, die der nebenstehenden

aber so gesund und frisch sind, als wenn gar nichts vorgefallen ware. Da
weiss sich das Oidium Tuclceri besser herauszubeissen. Das umspinnt aus

einer Spore entsprungen in einem Herbste mehrere hundert Morgen Wein-
berge. Dass das Mutterkorn in der feuchten Erde den Boden abgiebt fiir

einen Schimmel, dessen Sporen darauf gefallen sind, ist doch nicht autfallend.

Ein Stiick nasses Brot, eine aufgequollene Salepwurzel, feuchte Bierhefe ent-

wickeln bald ganze Walder von Schimmel, die nach der Natur der Unterlage

verschieden sind. Auf dem Hufe todter Pferde entsteht eine Sphaeria, die

nur hier vorkommt. Die Keime dieser Gebilde sind in Unzahl in der Luft

verbreitet und gehen da auf, wo sie eine passende Unterlage finden.

An der Richtigkeit der Yersuche des Herrn J. Kiihne zu zweifeln, erlaubt

uns der Umstand, dass an dem Mutterkorn keine Spur einer organischen

Structur zu linden ist. Aus Pilzsporen entstehen unmittelbar wieder Pilze,

wie Jeder mit einem schimmligen Stiick Brote probiren kann
;

aber hier

gleich einen Generationswechsel anzunehmen und durch eine unbewiesene

Thatsache einen unbekannten Yorgang zu erklaren, das gelit iiber die Griinzen

der Zulassigkeit.

Yiel mehr Wahrscheinlichkeit hat die Ansieht, dass das Mutterkorn durch

den Stich eines Insectes entstehe. Nach den Beobachtungen von Schlenzig*),
die auch in Sclilesien und Oesterreich bestatigt wurden, entsteht diese Krank-

heit des Roggens durch den Stich eines y8 Zoll langen, hellbraunen Kafers,

Ehagonycha melanura
, welcher jedes Jahr im Juni erscheint. Nach dem

Verbliihen des Roggens, wenn die Korner sich bilden und noch zart sind,

setzt er sich an die Aehren fest und saugt den milchigen Inhalt derselben

*) Wittstein’s Vierteljahrsscbrift fiir praktisclie Pbarmacie XII. S. 5G7;

Dingler’s polyt. Journ. 171, S. 400.
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aus. An der verwundeten Stelle des Korns tritt eine klebrige Fliissigkeit

hervor, welcke widrig riecht, spater eintrocknet, verharlet und als ein Schorf

ablallt. Bald daranf schwellen die verwundeten Korner auf, soben anfangs

blass aus, nehmen dann eine gelblicke Farbe an, die immer dunkler wird,

strecken sich in die Lange und bilden endlich das Mutterkorn. Diese Ansicbt

stimmt sehr gut mit alien anderen Erscheinungen; das Mutterkorn ist ein

Gebilde wie der Gallapfel und keinPilz, und hat also noch die verkummerten

Organe des Fruchtknotens und seine Hiille; nur das angestochene Korn treibt

zum Mutterkorne aus, die daneben stehenden bleiben unverandert. Daher das

sporadische Vorkommen, welches keine Aehnlichkeit mit der Yerbreitung durch

Pilzsporen hat. Wenn die Sache sich so verhalt, wie sieht es dann mit der

Zucht des Mutterkornes aus Sphaceliensporen des Herrn Kuhn aus?

Herr Apotheker Gonnermann in Neustadt bei Coburg hat zwar im
Archiv der Pharmacie (Bd. 169 der ganzen Reihe, S. 106) diese Ansicht als

einen Unsinn darzustellen gesucht, jedoch nicht im entferntesten nachgewie-

sen, wie die Sporen seines Claviceps purpurea auf die Aehren der Cerealien

gelangen, und wie es kommt, dass dieselben sich nicht ausdehnen, und statt

eines einzelnen Kornes nicht eine ganze Aehre iiberziehen. Es giebt Jahre,

in welchen gar kein Mutterkorn vorkommt, also auch in der Kornaussaat keins

vorhanden sein kann, und dennoch erscheint oft im folgenden Jahre eine

reichliche Emte von Secale cornutum. Nach Gonnermann muss das im
Boden liegende und mit der Aussaat hineingekommene Mutterkorn sich ent-

wickeln und „der hieraus entstehendePilz 4 bis 6 Fuss hoch am Halme hinauf

wuchern, ehe er an die Aehre gelangt, um hier erst seine Sporen auf dem
Stigma der Roggenbliithe anzubringen“. Wie kommt es denn, dass der Pilz

nicht die untersten Korner an der Roggenahre, die er auf diesem Wege
doch zuerst erreicht, zuerst ergreift, sondern dass er sie gar nicht ergreift,

sondern nur ein einzelnes Korn in der Mitte der Aehre oder gar an ihrer

Spitze? Der Pilz miisste also eine ganze Reihe Korner uberspringen, um sich

zuletzt an einem bestimmten Korn festzusetzen. Wie endlich, wenn die Mut-
terkorn tragenden Halme gar nicht von einem Pilze ergriffen sind, sondern

so frisch und gesund, wie die andern davon ganz freien, und wenn die iibri-

gen Korner an einer Aehre, welche ein Mutterkorn tragt, sich vollstandig

entwickeln und gesund sind. Dass sich mehr Mutterkorn an den Randern
der Kornfelder befindet als in der Mitte, sieht Herr Gonnermann als die

zweite Moglichkeit an, dass die Sporen vom Winde fortgefiihrt werden und
dann naturlich die Rander der Kornfelder zuerst treffen. Da miissen wir

fragen, 'ob denn das Saatmutterkorn nothwendig am Rande eines Feldes liegen

musse, und ob, wenn es in der Mitte liegt
,
nicht auch die Mitte des Feldes

eben so angesteckt werden musse. Dass aber ein fliegender Kafer sich zuerst

an den Randern der Felder auf die Aehren niederlasse, ist ganz naturlich.

Der Pilz, welchen Gonnermann auf Mutterkorn in feuchter Erde sich ent-

wickeln sah, ist einfach ein Schimmel, der insbesondere auf Mutterkorn sehr

leicht wuchert.

Aus seinen eigenen Zeichnungen, die jenem Hefte beigegeben sind, geht
hervor, dass das Schwarzwerden des Samens von der Spitze anfangt und sich

nach unten verbreitet, was mit dem Heraufkriechen des Pilzes nicht stimmen
will. Der scharfsinnige Forscher moge uns deshalb erlauben, dass wir ihm
den Unsinn mit Zinsen zuriickgeben.
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Semen Amygdali amarum. 33ittere Sftanbeln.

Amygdalae amarae. Amygdalus communis L. a. Amygdalus

amara De Candolle. Amygdaleen Juss. XII. 1. L.
*

Alte Mandeln
,

welclie innen gelbliche Flecke haben
,
und

wurmstichige sind zu verwerfen.

Die bitteren und siissen Mandeln stammen von derselben Art ab. Die

sussen sollen durch Culturverhaltnisse in bittere iibergehen konnen, nament-
licb auf durrem, sandigem Boden. Die botanische Unterscheidung ist sehr

unbedeutend. Bei dem Bittermandelbaume ist der Griffel von der Lange der

Staubgefasse, bei dem Siissmandelbaume dagegen ist. der Griffel langer. Die

Samen selbst untersckeidet man am sicbersten durcli den Geschmack. Die

bitteren Mandeln sind im Allgemeinen etwas kleiner als die sussen.

Die bitteren Mandeln enthalten das susse fette Oel, wie die sussen Man-
deln, nur in etwas geringerer Menge, ausserdem enthalten sie einen eigen-

thiimlichen, krystallinischen Stoff, das Amygdalin, uber welches unter dem
Capitel des Bittermandelwassers das Nahere mitgetheilt worden ist.

Semen Amygdali didce. 8iifc Sftnnbeln.

Amygdalae dulces. Amygdalus communis L. ft. Amygdalus didcis

De Candolle. Amygdaleen Juss. XII. 1. L.

Alte, ranzige, innen gelb gefleckte, wurmsticliige Mandeln
sind zu verwerfen.

Die siissen Mandeln sind die oligen Samen des Mandelbaumes. Sie wer-

den zum Auspressen des Oeles und zu Emulsionen benutzt. Eine genaue Be-

schreibung derselben ist iiberflussig, da sie eigentlich mit nichts, als mit bit-

teren verwechselt werden konnen, und sich von diesen weniger durch den

Augenschein, als durch den Geschmack unterscheiden. Man hat nur auf die

Giite derselben zu achten. Dieselbe ergiebt sich am besten aus dem ange-

nehmen, mildsiissen Geschmacke beim Genusse, der namentlich nachher keine

kratzende Scharfe im Gaumen hinterlassen darf.

Die spanischen Mandeln aus der Gegend von Valencia sind die grossten

und besten. Jene aus der Provence sind kleiner, langlicher und dunner. Die

Puglia-Mandeln sind klein und dick. Auch aus Sicilien und dem nordlichen

Afrika kommen siisse und bittere Mandeln.
Sie enthalten alle ein feines, siisses Oel, das Siissmandelol, das sich vor

anderen Oelen durch Dunnfliissigkeit und reinen Oelgeschmack, beinahe Ge-

schmacklosigkeit auszeichnet. Ferner enthalten sie einen stickstoffhaltigen

Korper, der sich in kaltem Wasser lost, in siedendem wie Eiweiss coagulirt

und auch von Sauren niedergeschlagen wird. Moglicher Weise waren auch

zwei verschiedene Korper darin enthalten, von denen der eine durch Hitze

und Sauren gerinnt, der andere aber nicht durch Hitze, sondern durch Sau-
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ren, indem die gekochte, filtrirte Mandelmilch noch mit Siiuren einen Nieder-

schlag giebt.

Semen Colehici. 3ettIo|cnf(imcn.

Colchicum autumnale L. Colchicaceen De Candolle. VI. 3. L.

Fast kugelrund, bis eine Linie dick, aussen braun, feingrubig

punktirt, etwas klebrig, innen hellgrau, hornartig.

Der Same ist niebt iiber ein Jahr vorratbig zu halten.

Er ist vorsichtig aufzubewahren.

Die Samen derZeitlose sind klein, rundlich, frisch weiss, getrocknet gelb-

braunlicb, durch einen ringsum gebenden Wulst gleichsam in zwei Halften

getheilt, von einem bitterlichen, nicht scharfen Geschmacke. Sie eignen sicb

besser als die Wurzeln zum arzneilichen Gebraucbe, indem sie niebt nur

wirksamer sind, sondern sicb aucb besser balten. Die Pbarmacopoe hat eine

Tinctur und einen Wein davon, die beide durcb Extraction bereitet werden.

Zu diesem Zwecke miissen die sebr harten Samen erst zerkleinert werden.

Man kann dies im Morser mit einer schweren Keule bewirken, indem man
nur jedesmal kleine Mengen von Samen eingiebt, so dass sie nur eine ein-

facbe Schicht bilden. Auch kann man sie mit einer guten Kaffeemiikle zer-

kleinern. Dies soil aber jedesmal nur mit der zum Ausziehen bestimmten
Menge gescheben.

Semen Cydoniae. Duittenfamen.

Semen Cydonionmi. Ouitienferuc.

Cydonia vulgaris Persoon. Pomaceen .hiss. XII. 5. L.

Keilformig, kantig oder zusammengeclriickt, bis 3 Linien lang,

rothbraun, mit einem weisslicken, matten Hautchen bedeckt, ge-

wohnlicb zu mekreren zusammengeklebt, in Wasser aufquellend

und durch den aufgeweichten Schleim schlupfrig. Die Samen
seien nicht mit Apfel-, Birn- oder Weinkernen verfalscht.

Dieser in Creta wild wachsende Baum wird bei uns cultivirt. Man unter-
sebeidet zwei Sorten, Quittenapfel und Quittenbirnen. Die Samen sind den
gemeinen Apfelkernen sebr ahnlicb und finden sich mebr in den kleinen
harten, als grossen fleischigen Fruchten. Sie sind haufig durcb Schleim ver-
bunden. Derselbe ist farblos und wird durch boraxsaure Verbindungen niclit

coagulirt. Ein Theil Samen macht 40 Theile Wasser stark scbleimig. Man
muss den Schleim aus ganzen Kernen und in der Kalte ausziehen, sonst er-
halt er leiebt einen Geruch nacb Blausaure. Manche geben einen gelblich
gefarbten Schleim. Er lasst sicb aucb trocknen, und 10 Unzen Kerne geben
2 bnzen trocknen Schleim. Man darf den Schleim nicht zu lange aufbewah-
ren

,
weil er leicht verdirbt und einen sebr unangenehmen Geruch annimmt.

Auch muss man ihn vor dem Gebrauche immer mit der Nase priifen.
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Semen Lini. Veinfamen.

Linum usitatissinwm L. Lineen Be Candolle. V. 5. L.

Eiformig, zusammengedriickt, bis 1 */2 Linien lang, glatt, glan-

zend, braun, in Wasser aufscliwellend und schliipfrig.—
Diese Samen sind allgem ein bekannt. Man hat sie nur im ganzen Zu-

stande vorrathig. Zerstossen werden sie ranzig, und das Oel trocknet aus.

Sie enthalten in der Schale einen Schlcim, der durch kaltes und warmes
Wasser aus den ganzen Samen ausgezogcn wird.

Semen Myristicae. SftitSfatfamen.

Nuces moschatae. SJluSfahttiffe.

Myristica fragrans Houttuyn. Myristiceen II. Brown. XXII. 13. L. b

Die bekannten, auch in der Kiiche gebrauchten Muscatniisse sind der Sa- j,

men der oben genannten Pflanze. Sie sind zolllang, hart und ziemlich schwer
;

aussen runzlich, netzformig geadert und weiss bestaubt. Es ist diese weisse r

Farbe etwas koblensaurer Kalk, welcher von einer Eintauchung in Kalkmilch
[S

herriihrt, die man vornimmt, um die Niisse gegen Insectenfrass zu schutzen.

Die Muscatniisse enthalten ein atherisches Oel, in 16 Unzen ungefahr

1 Unze, sowie ein fettes, butterartiges Oel. Sie werden in der Pharmacie zu-

weilen als Pulver angewendet. Sie sind, wegen ihres Gebaltes an diesen

Oelen, schwer zu pulvern. Man muss sie zuletzt unter starkem Drucke in

einem Marser f'ein reiben und in Glasern aufbewahren.

Semen Papaveris. SWofynfamen.

Papaver somnifermn L. Papaveraceen Juss. XIII. 1. L.

Sehr klein, nierenformig
,
fein netzgrubig, gelblickweiss, von

siisslicli-oligem Gescbmack. Alte, ranzige Samen sind zu ver-

werfen.

8

Die Samen miissen weiss, nicht grauschwarz, auch nicht ranzig sein. Da
ihre Emulsion haufig bei Diarrhoen angewendet wird, so ist es sehr wichtig,

dass sie vollkommen frisch und milde seien. Sie wiirden sonst das Entgegen- It

gesetzte von dem bewirken, was man davon verlangt. Um sich hiergegen i<

sicher zu stellen, ist nichts besser, als dass man eine Handvollkaut und lang- v

sam verschluckt. Jeder kleine Anflug von ranzigem Wesen giebt sich alsdann

sehr bestimmt zu erkennen. Solche Samen miissen verworfen werden.

:
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Semen Sinapis. @c&wnv$cr ©enffnmcn.

Brassica nigra Kocli. Cruciferen Buss. XV. 1. B.

Rundlich
,

bis '/•-> Linie im Durchmesser, feingrubig vertieft,

rothbraun, von bitterlichem, oligem Geschmack, beini Kauen star-

kes Brennen erregend. Der Same sei nicht verfalscht mit dem

des Riibsen
,
Brassica Bapa L.

,
der bis "A binie Durchmesser

,

dunklere Farbe, glattere Oberflache hat und beim Kauen weni-

ger Brennen erregt.

Der schwarze Senfsamen wird als Kataplasma zum Rothmachen und

Blasenziehen angewendet. Er muss zu diesem Zwecke gestossen sein, allein

nicht zu lange in diesem Zustande aufbewahrt werden, weil er mit der Zeit

die rothmaehende Eigenschaft verliert, wenn er zerkleinert ist. Den kleinen

Vorrath groblichen Pulvers bewahre man in einer Blechbiichse. Bekanntlich

entsteht die fliichtige Scharfe erst durch Einwivkung von Wasser auf mehrere

Bestandtheile des Senfes; wenn aber einer derselben, etwa der Schweielgehalt

des Senfols, durch den Sauerstoff der Luft oxydirt ware, so wiirde auch die

Entwickelung der reizenden Stoffe nicht mehr moglich sein. Es ist deshalb

immer am gerathensten
,
den Senfsamen erst gleich vor der Verabreichung

zu pulvern.

Semen Strychni. $rnl)cnaugen.

Nuces vomicae. ©trpc^noSfamen.

Strychnos Nux vomica L. Strychnaceen Blume. V. l.V

Scheibenformig, kreisrund, etwa zollbreit, in der Mitte ge-

n5;belt, sehr dicht mit einem anliegenden
,
gelblich-grauen

,
nach

dem Umfange gerichteten, seidenglanzenden Haariiberzuge bedeckt,

hornartig, innen mit einer Spalte versehen.

Der Same ist vorsichtig aufzubewahren.

Die Krahenaugen sind keiner Yerwechselung unterworfen. Sie sind der

Samen eines in Ostindien wachsenden Baumes, flach, scheibenartig, aussen

mit grauen, silberfarbenen, glanzenden, dichtanliegenden Haaren besetzt. Die

Haut, worauf die Haare sitzen, lasst sich nach dem Einweichen leicht ent-

fernen. Die zwei Samenlappen sind hornartig, gelblich weiss, schwach durch-

echeinend. Sie sind fast ganz geruchlos; nach Einweichen in warmem Was-
ser entwickeln sie einen schwach aromatischen, jedoch unangenehmenGeruch.

Die Krahenaugen sind ein hochst energisches Arzneimittel, aus welchen
das Btarkste organische Gift, das Strychnin, bereitet wird. Alle Anwendungen
einzelner Praparate der Krahenaugen beruhen auf ihrem Gehalte an diesem
Korper.

Die Krahenaugen sind sehr schwer zu pulvern. Sie sind zugleich hart

und zahe. Das beste Mittel, sie zum Pulvern vorzubereiten
,

besteht darin,
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sic langere Zeit im Wasserdampfe erweiclien zu lassen
,

urid in diesem Zu-
stande in einem eisernen Morser mit heftigen Keulenschlagen zu zerstampfen.

Wenn man den B ein d or f ’ schen Apparat benutzt, so ist es am zweckmassig-

sten, sie in einen Trichter von Blech zu bringen, welcher in eine Infundir-

buchsenoffnung eingehangen und oben lose bedeckt ist. Man schliesst nun
die etwaigen Dampfleitungen des Apparates, damit die Diimpfe in diesen

Trichter einstreichen miissen. Nach einigen Stunden untersucht man die

Niisse, ob sie weich genug sind, um gestossen zu werden. Bei dieser Ope-

ration wird kein Pulver erhalten, sondern die Samen werden nur zerstampft

und erhalten unzahlige Risse. Nach dem Trocknen lasst sich diese zer-

brockelte Masse zu Pulver stossen. Zum Gebrauch in der Officin wird es

sehr fein dargestellt und durch ein Florsieb geschlagen. Zur Bereitung einer

Tinctur und der beiden Extracte wird ein grobliches Pulver dargestellt.

Serum Lactis. Sftolfen.

Nimm: Frische Kuhmilch, dreihundert Theile . . 300

Labessenz, einen Theil 1

Erhitze die Kulnnilch bis auf 35 oder 40° C., setze die Lab-

essenz hinzu und mische sie aufs Sorgfaltigste damit. Stelle die

Fliissigkeit bin, und wenn das Gerinnen gekorig erfolgt ist, so

trenne die Molken von dem Kase durcb Coliren.

Sie miissen gelblich- weiss sein und nicht sauer schmecken.

Die Milch der Saugethiere ist bekanntlich eine weisse, undurchsichtige

Fliissigkeit. Betrachtet man dieselbe unter dem Mikroskope, so sieht man
eine Menge kleiner Kiigelchen von 0,01 bis 0,03 Millimeter Durchmesser,

welche die Ursache der eigenthiimlichen Undurchsichtigkeit der Milch sind.

Die Kiigelchen enthalten Fett, welches von einer sehr feinen Haut einge-

schlossen ist. Wird die frische Milch ruhig stehen gelassen, so sammelt sich

ein sehr grosser Theil des Fettes, weil es leichter ist, auf der Oberflache und
bildet den Rahm. Schiittelt man Milch mit Aether, so lost sich das Fett

nicht auf, weil es durch die Hiille vor der Beriihrung mit Aether geschiitzt

ist, setzt man aber gleichzeitig Essigsaure zu und erwarmt, so lost sich die

Haut auf, und das Fett wird vom Aether aufgenommen.
Die Milch enthiilt ausser dem Fett in Losung noch Casein, Milchzucker

und viele Salze, phosphorsaure Alkalien und Erden, kohlensaure Alkalien,

Kochsalz. Das Casein ist der charakteristischste Stoff der Milch der Sauge-

thiere. Versetzt man die Milch mit ihrem gleichen Volum Wasser und etwas Salz-

siiure, so scheidet sich ein voluminoses Coagulum von einer gelblichen, klaren

Fliissigkeit. Vertheilt man den Niederschlag in Wasser und presst ihn wie-

derholt ab, vermisclit denselben hierauf mit reinem Wasser, so lost sich das

Casein auf und kann durch Filtration von beigemengtem Fett befreit werden.

Auf Zusatz von kohlensaurem Natron scheidet sich aus dem Filtrat das ge-

loste Casein ab.

Das Casein in seiner loslichen Modification lost sich sowohl in alkalischen

Flussigkeiten, als in sehr verdiinnten Sauren auf, aber nicht in Wasser. Bringt

man diese Caseinlosungen, die schwach alkalischen bei gewohnlicher Tempe-

ratur, die schwach sauren bei etwa 40° R. (50° C.) mit der Schleimhaut des

Kalbermagens (Lab) in Beriihrung, so schlagt sich das Casein nieder, indem
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es durch diesen, als Ferment wirkenden Korper in die unlosliche Modification

ubergeht. Aber auch durch Sauren wird das Casein aus alkalischen Losungen

gefallt, selbst durch Essigsaure und andere organische Sauren, sobald die

alkalische Reaction durch die Saure aufgehoben ist. Ein kleiner Ueborschuss

von Salz- oder Schwefelsaure lost den Niederschlag vvieder auf; durch Zusatz

einer grosseren Menge von Saure entsteht wieder ein Niederschlag, weil das

Casein in concentrirteren Sauren unloslich ist. Der letzte Niederschlag enthalt

die augewendete Saure in Yerbindung mit Casein. Versucht man denselben

auszuwaschen, so quillt er auf und lost sich zuletzt, namentlich in der Warme,

ganz in dem Wasser auf. Diese Losung wird durch Neutralisation mit Alkali

wieder gefallt, doch lost der geringste Ueberschuss davon das gefallte Casein

wieder auf.

Das Casein lost sich auch in Kalk- und Barytwasser aui, beim Erhitzen

coagulirt diese Losung wie Eiweiss; auch Chlorcalcium
,
schwefelsaurer Kalk

und schwefelsaure Magnesia geben in alkalischer Caseinlosung beim Erwarmen

bis zum Kochen einen Niederschlag. Verdunstet man eine alkalische oder

saure Losung von Casein, so liberzieht sich die Oberflache der Eliissigkeit mit

einer durchsichtigen, zahenHaut, welches kein Casein mehr ist, sondern durch

den Sauerstoff der Luft verandertes Casein.

Das Casein lost sich auch in Alkohol in betrachtlicher Menge auf, wenn
dieser eine geringe Menge Saure oder Alkali enthalt. Aether fallt es aus

dieser Losung in weissen Flocken.

Lasst man Milch einige Zeit stehen, so erleidet das Casein eine freiwillige

Zersetzung; das in einen Zustand von Faulniss iibergegangene Casein wirkt

hierauf als Ferment und veranlasst die Umwandlung des Milchzuckers in

Milchsaure, welche zuerst die alkalische Reaction der Milch aufhebt und zu-

letzt sie sauer macht. Das Casein schlagt sich hierbei in dicken Klumpen
nieder. Dasselbe Gerinnen der Milch lasst sich auch, ohne dass sie ihre

alkalische Reaction verliert, durch Lab bewirken. Das hierbei niederfallende

Casein hullt das Fett ein und nimmt zugleich die grosste Menge der phosphor-

sauren Erd- und Alkalisalze mit.

Ueber die Reaction der natiirlichen Milch auf Lackmuspigment herrschte

viel Unsichei’heit, indem man ziemlich allgemein annahm, dass die normale
Reaction eine schwach alkalische sei. Nach einer ausfiihrlichen Untersuchung
von Schlossb erger (Ann. d. Pharm. u. Chem'. 87, 317) ist das Sachverhalt-

niss anders. Es ist namlich die menschliche Milch allerdings in der Regel
ialkalisch, die Milch der pflanzenfressenden Hausthiere sowohl sauer als alka-

lisch, und die Milch der Fleischfresser normal sauer. Die Versuche mit
menschlicher Milch wurden an Schwangeren, Gebarenden und "VVochnerinnen

zu den verschiedensten Zeiten vorgenommen. Im Stuttgarter Gebarhaus war-
den 385 Proben angestellt; es fand sich nicht einmal eine saure, 45mal eine

meutrale, in alien iibrigen Fallen eine entschieden alkalische Reaction. Die
Falle der neutralen Reaction ereigneten sich bei Personen, die an anderen
Tagen deutlich alkalische Milch gezeigt hatten.

In Hohenheim wurden bei Hausthieren unter 94 Priifungen 44 Falle von
sauerlicher und selbst stark saurer Reaction beobachtet. Bei Stutenmilch
waren unter 46 Proben 19 Falle von saurer Reaction. Bei Schafen wurde
gleichviel saure, neutrale und alkalische Milch gefunden, und bei Hunden und
Katzen immer nur sauer reagirende.

Schon Dumas hatte gefunden, dass Hundemilch beim blossen Erhitzen
gerinnt, wie es bei der Kuhmilch nur auf Saurezusatz geschieht, und auch
Bensch (Annal. d. Pharm. 61, 222) hatte die Milch der Ilunde entschieden
sauer gefunden.
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In alien Fallen wurdo die Milch entwcder aus der Brustwarze oder dem

Futer unmittelbar auf das Lackmuspapier gespritzt, oder in einem reinenGlase

aufgefangen sogleicli untcrsucht.

In Betreff der Nahrung wurde in Hohenheim die Erfahrung gemacht,

dass bei Kuhen mit Stallfiitterung von Heu, Spreu und Runkelriiben der funfte

Tbeil der Falle saure Reaction zeigte; bei Stallfattening mit Topinambour

und Futterroggen unter 39 Proben 8 Falle schwach saure Reaction zeigten,

und bei griinem Futter unter 35 Proben 32 Falle saure und nur 3 aeutrale

Milch zeigten; bei Stuten gab Hafer und Heu und theilweiser Weidegang,

unter 29 Fallen nur 2mal saure Milch, vollstandiger Weidegang aber in alien

Fallen saure Milch; bei Schafen gab ausschliessliche Grunfutterung immeri

saure Milch, sonst einzelne Ausnahmen.

Nach diesen Grundzugen der Naturgeschichte der Milch bietet die Be.

reitung der Molken keine Schwierigkeit mehr dar. Es ist eine leichte, selbst

in der Kiiche bekannte Arbeit. Am besten dient dazu eine nicht zu fette

Milch, oder von der der Rahm des erstenTages abgenommen ist. Sehr fette

Milch giebt leicht triibe Molken.

Die Pharmacopoe bat statt der drei fruher aufgenommenen Molkensorten,

mit Weinsteinsaure, Alaun, Tamarindenmus nur die eine mit Labmagenaus-

zug aufgenommen. Die andern lconnen je nach Yerordnung angefertigt wer-

den. Da in der Regel die in die Pharmacopoe aufgenommenen Artikel

,,praesto“ sein sollen, so entsteht hierbei eine Undeutlichkeit, ob man dieses

Mittel vorrathig halten musse oder nicht, woriiber wir mit jedem Apotheker

nicht im Zweifel sind. Wird aber bei einer Revision ein Mittel als vorrathig

verlangt, weil es in der Pharmacopoe aufgenommen ist, so kann der Apothe-

ker einwenden, dass dies nicht nothwendig sei, weil er doch auch nicht Mol-

ken, Zittmann, Infusum Sennae compositum vorrathig halten konne. Fur

diese Dinge, fur welche allerdings eine gemeinschaftliche Vorschrift nothwen-

dig ist, hatte im Text bemerkt werden miissen, dass sie nur nach Yerordnung

bereitet werden miissten. Hat man gute Labessenz, so ist die Bereitung der

Molken nach der Vorschrift der Pharmacopoe sehr sicher und leicht und be-

darf keiner Erlauterung.

Species ad Decoctum Lignorum.

6pcctc6 §um ^poljtvrtiif.

Nimin: Geraspeltes Guajakholz, vier Tlieile ... 4

Zer schnittene Klettenwurzel 2

„ Haukechelwurzel, von jeder

zwei Theile 2

„ Siissholz wurzel 1

Zerschnittenes Sassafraskolz, von jedem
einen Theil 1

Miscke sie.

Unveranderte Vorschrift.
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Species ad Infusum pectorale. 9Bvu|ttt)ce.

Nimm: Zerschnittene Eibischwurzel. acht Theile. . 8

„ Siissholzwurzel, drei Theile . 3

„ Veilchenwurzel, einen Theil . 1

„ Huflattichb latter, vier Theile 4

„ Wollkrautblumen 2

Zerstossenen Sternanis, von jedem zwei
Theile 2

Mische sie.

Gegen die friihere Vorschrift sind nur die Flor. JRhoeados weggelassen.

Species aromaticae. 3(romntifd)c @pecie6.

Statt der Species pro Cucupha.

Nimm: Krauseminzbliitter 4

Melissenblatter, von jedem vier Theile. . . 4

Lavendelblumen, zwei Theile ....... 2

Ge wiirznelken, einen Theil I

Nachdem die einzelnen Substanzen klein zerschnitten und
zerstossen sind, und das feine Pulver davon entfernt ist, mische

sie und bewahre sie in einem versclilossenen Gefasse auf.

Unveranderte Vorsclirift.

Species laxantes St. Germain. 6aint<(Sevmatn^l)ee.

Nimm: Mit Weingeist ausgezogene Sennesblatter,
sechszehn Theile 1(4

Fliederblumen, zehn Theile 10

Fenchelfriichte 5
Anisfriichte, von jedem fiinf Theile .... 5

Diese Substanzen werden zerschnitten und zerstossen ge-

mischt und beim Dispensiren werde noch hinzugefugt:

Gereinigter Weinstein, drei Theile .... 3

Ebenfalls unveranderte Vorschrift der vorigen Ausgahe. Vergl. Folia
Sennae Spir. Vini extr. S. 296.
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Spiritus aethereus. Stctberfpiritus.

Spiritus sulphurico- aethereus. Liquor anodynus mineralis

Hoffmanm.

Nimm: Aether, einen Theil
1

Hochst rectificirten Weingeist, drei Theile . 3

Mische sie. Er muss klar und farblos sein und ein speci-

fisches Gewicht von 0,808 bis 0,812 haben.

Er muss in einem gut verschlossenen Gefasse aufbewahrt werden.

Wie fruher. Die Fliissigkeit dajf Lackmuspapier nicht rotlien.

Spiritus Angelicae compositus.

3ufflmniengefejjtev ^tngelifafpiritud.

Nimm: Zerschnittene Angelika wurzel, zwolf
Theile 12

Zerschnittene Baldrianwurzel 3

Zerstossene Wachholderbeeren, von jedem
drei Theile 3

Hochst rectificirten Weingeist ..... 54

Wasser, von jedem vier und funfzig Theile 54

Kampher, einen und einen halben Theil . 1
1

2

Schiitte die Angelikawurzel
,

die Baldrianwurzel und die

Wachholderbeeren in eine Destillirblase
,

giesse den Weingeist

und das Wasser darauf, lasse vier und zwanzig St.unden lang

maceriren und destillire dann 72 Theile ab. In diesem Destillat

lose den Kampher auf und filtrire die Losung.
Er muss klar und farblos sein.

Die Destination geschiekt. gewoknlich im Dampfbade
,
aber ohne durch-

streicbenden Dampf, durck die blosse Erwarmung von aussen. Den Wasser-
zusatz mackt man nur eben so gross, dass die 72 Tkeile Spiritus iibergeken

konnen, okne dass die Wurzeln ganz trocken iibrig bleiben, wie auck die

Vorsckrift besagt.

Destillirt man aus einer Blase auf offenem Feuer, so muss man mekr
Wasser zusetzen, etwa das doppelte Gewic-kt des Weingeistes Das Feuer ist

sekr gelinde zu kalten.
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Spiritus camphoratus. $ntnpl)erfpivttu§.

Nimm: Kampher, einen Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, neun Theile. 9

Destillirtes Wasser, drei Theile 3

Lose den Kampher in dem hochst rectificirten Weingeist,

setze das Wasser hinzu und filtrire.

Er muss klar und farblos sein.

Die Pharmacopoe hat den vom vorigen Commentar emphohlenen Hand-

griff, den Kampher erst im starken Weingeist zu losen, und dann das Wasser

zuzusetzen, angenommen.

Spiritus Cochleariae. £offelfimtfpirttusb

Nimm: Zer3chnittenes, frisch«s, bliihendes Loffel-

kraut, acht Theile 8

Hochst rectificirten Weingeist 3

Wasser, von jedem drei Theile 3

Giesse den Weingeist und das Wasser auf das Loffelkraut

und destillire vier Theile liber 4
Er muss klar und farblos sein.

Vergl. das unter Spiritus Angelicae compositus Gesagte.

Spiritus Ferri chlorati aetliereus.

@ifend)(crib-'5(et^erf^mtu6.

Spiritus sulphurico - aethereus ferruginosus. Liquor anodynus

martiatus.

Statt der Tinctura tonico-nervina Lestuscheffd.

Nimm: Eisenchloridlosung, einen Theil 1

Aetherspiritus, vierzehn Theile 14

Mische die Eisenchloridlosung mit dem Aetherspiritus, setze
die Mischung in cylinderformigen, gut verschlossenen Glasflaschen
den Sonnenstrahlen aus, bis die braungelbe Farbe ganz ver-
schwunden ist; lasse sie nachher an einem schattigen Orte ste-
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hen und oflfne zuweilen das Gefass, bis die Farbe der Mischung
gelblich geworden ist.

Der Spiritus muss klar und gelblich gefarbt sein.

In 100 Theilen enthalt er einen Theil Eisen.

Er muss in Gefassen ,
die mit Glasstopseln gut verschlossen sind,

aufbewahrt werden.

Die Vorschrift ist wenig gegen die friihere verandert. Die jetzige hat

das Verhaltniss der Bes 4 andtheile wie 1:14, die friihere hatte wie 1 : 16,

und da das specif. Gewicht der jetzigen Eisenchloridldsung etwas vermindert

ist, so kann man beide Vorschrifteri als gleich ansehen. Sicherer ware die

Vorschrift, wenn man krystallisirtes Eisenchlorid statt der Losung angenom-
men hatte, da es sich leichter lost, als eine wasserige Losung. Aus einer

atherischen Losung von Eisenchlorid kann man mit Wasser alles Eisenchlorid

auswaschen und abscheiden.

Das Ausbleichen geschieht in weissen, engen Flaschen von starkem Glase,

welche sehr gut verstopft sind. Korke schliessen dichter als Glasstopfen und

miissen, weil durch die Sonnenwarme eine bedeutende Spannung entsteht, mit

einem Champagnerknoten befestigt werden. Enge Flaschen haben den Vor-

zug, dass sie bei gleicher Wanddicke eine grossere Starke besitzen als weite.

Weite Flaschen von diinnen Wanden konnen durch die Spannung der Aether-

dampfe geradezu platzen. Das nachherige Oeffnen der Flasche, um durch

Sauerstofi'zutritt dem farblosen Praparate diejenige Farbe gleich zu geben,

die es, an schattigen Orten aufbewahrt, von selbst annimmt, ist zweckmassig,

weil sonst ein farbloses und gefarbtes Praparat zugleich als richtig beschaffen

anerkannt werden miisste. Ein solches Verhaltniss konnte nur Verwirrung
hervorbringen. Noch schlimmer ware es, wenn die Pharmacopoe ein farb-

loses Praparat verlangt hatte. Man konnte dann gleich das Standgefass aussen

am Hause aufhangen.

Das Bleichen des Eisenchlorids durch Aether geschieht dadurch, dass ein

Theil Wasserstoff des Aethers mit dem halben Atom Chlor des Eisens sich zu

Salzsaure verbindet, welche in der Fliissigkeit bleibt. Der verandert e Theil

des Aethers ist auch noch als eine organische! nicht genauer bekannte Sub-

stanz vorhanden. Es ist ganz uberdussig, bei der Erklarung dieses Processes

Wasser zersetzen zu lassen, da weder von dem Eisenchlorid, noch von dem
Aether allein das Wasser im Sonnenschein zersetzt oder verandert wird. Das

Eisenchlorid ist nach dem Bleichen als Chloriir vorhanden. Uebrigens diirfte

die arzneiliche Wirkung mit oder ohne Bleichen wohl ganz dieselbe sein. Es

ist dies noch eine alte Gewohnheit, die von der ersten Methode der Bereitung

des Arcanums auf uns iiberkommen ist. Die Geschichte dieses Mittels fullt

iiberhaupt eine curiose Seite der phafmaceutischen Wissenschaft, fiber die ich

auf Dulk’s Commentar (II, 696) verweise.

Der Zauber des Bestuscheff ’ schen Nervengeistes ist gefallen, seitdem

man weiss, dass alle Eisenmittel in gleicher Art wirken. Hatte man Eisen-

ckloriir in Aetberweingeist gelost, so hatte man dasselbe Mittel ohne Bleichen

und ohne die freiwerdende Salzsaure gehabt.
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Spiritus Jun iperi. 51$ a cl) I) o l t> crfp i x i tu§

.

Nimm: Zerstossene Wachholderbeeren, einen Theil . 1

Hochst rectificirten Weingeist, dvei Theile . 3

Wasser, drei Theile 3

Naeli einer Maceration von vier und zwanzig Stunden

destillire man vier Theile ab . . .
*. 4

Er muss klar und farblos sein.

Spiritus Lavandulae. toenbclfpirituS.

Er wird aus Lavendelbliithen auf dieselbe Weise wie der

Wa chholderspiritus bereitet.

Er muss klar und farblos sein.

Spiritus saponatus. @eifcnfpmtu6.

Nimm: Geschabte, weis.se spanische Seife, einenTheil 1

Rectificirten Weingeist, drei Theile .... 3

Rosenwasser, einen Theil 1

Mische das Rosenwasser mit dem Weingeist, lose in dem
Gemisch die Seife bei gelinder Warme auf und filtrire die Losung.

Er muss War sein und eine gelbliche Farbe haben.
Er ist an einem nickt zu kalten Orte aufzubewahren.

Nur eine viel Oelsaure enthaltende Seife, wie sie aus Olivenol entsteht,

giebt eine Losung, welcbe in dem Verkaltniss der Vorschrift fliissig bleibt.

Bei der Auflosung bleiben mechanische Beimengungen, Kalksalze und andere
in Weingeist unlosliche Salze zuriick, wesbalb filtrii’t werden muss. Die Sapo
medicatus der Pbarmacopoe kann nicht statt der marseiller Seife genommen
werden.

Spiritus Sinapis. @enffpiutu§.

Nimm: Senfol, einen Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, sechszig
Theile 60

Mische sie und bewahre die Losung in gut verschlossenen

'Gefassen vorsichtig auf.

Man macbe die Mischung im Standgefasse selbst.

Mohr, Commontflr.
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Spiritus Vini rectificatissimus.

,£>ocb|l rectifictrtcv 5Betngeift.

Alcohol Vini.
%

Er muss klar, farblos, von dem stark riechenden, sogenann-

ten Fuselol vollig frei sein, und ein specifisches Gewiclit von
0,830 bis 0,834 haben, welches einem Gehalt von 91 bis 90 Pro-

cent an Alkohol dem Maasse nach entspricht.

Die Reinigung des rohen Weingeistes, der trotz seines Namens aus Kar-
toffeln abstammt, besteht in der Entziebung des Geruches nach Fuselol und
in einer Concentration bis zu dem angegebenen specifischen Gewichte. Eeide

Operationen werden gleichzeitig oder kurz bintereinander vorgenommen.
Zur Entfernung des Fuselols bedient man sich ausscbliesslich der grob-

gepulverten Holzkohle, ungeacbtet eine Menge ckemischer Stoffe zu demselben
Zwecke empfoblen worden sind. Es entsteht dadurch fast immer ein neuer
Gerucb, was insofern dem Zwecke nicht entspricht, als die Reinigung des

Geruches der einzige Zweck der ganzen Arbeit ist. Durch die Holzkohle wird
der Gerucb nach Fuselol nicht zerstort, sondern einfach in die Kohle aufge-

nommen und dadurch entfernt. Die ganze Arbeit wird vortheilhaft nur in

Destillerien vorgenommen, wo man die schwacheren Nachlaufe wieder auf-

.

f

.

nutzen und auch den in den Kohlen zuruckgebliebenen Weingeist wieder ge-

winnen kann. Durch eigene Yorrichtungen der Kuhlgefasse wird der Wein-
geist unmittelbar ohne Anwendung wasserentziehender Stoffe in der bestimm-

ten Starke erhalten. Der Apotheker bezieht seinen Yorrath am besten in

Glasballons, in welchen er keiner Verdunstung ausgesetzt ist und keine Farbe
aus der Umgebung aufnehmen kann. Er hat demnach den erhaltenen Wein-

geist nur auf seine Giite zu priifen.

Der hochst rectificirte Weingeist muss vollkommen farblos sein, sich auf

einem Uhrglase vollstandig verfliichtigen, auf Lackmuspapier keine Art Reaction

ausiiben und einen reinen Geruch nach Weingeist haben, der sich mitWorten
nicht beschreiben lasst, den man aber bald durch Erfahrung erkennen lernt.

Insbesondere ist darauf zu achten
,
dass er keinen Nebengeruch nach Aether

hat, was leicht geschieht, wenn der bei der Reinigung des Aethers zuletzt

gewonnene Weingeist dazu gekommen ist. Durch eine kleine Oekonomie die-

ser Art kann man einen grossen Yorrath von Weingeist grundlich verderben.

Wenn alle diese Zeichen zutreft'en, so wird die Starke des Weingeistes durch

das specifische Gewicht bestimmt.
Alle Gemenge von Alkohol und Wasser fiihren den Namen Weingeist,

und der ganz wasserfreie Weingeist fiihrt allein den Namen Alkohol oder

absoluter Alkohol. Seine Eigenschaften und Verwandlungen werden in der

organischen Chemie weitlaufig gelehrt, sie haben jedoch fur die Pharmacie

kein besonderes Interesse, weil der absolute Alkohol darin keine Yerwendung
findet, und selbst der 96procentige Spiritus Vini alcoholiscitus zweckmassig

in der neuen Pharmacopoe ausgelassen ist. Nur die eine Eigenschaft wollen

wir anfiihren, sein specifisches Gewicht. Dasselbe betragt bei 124
/9°R. gegen

Wasser von derselben Temperatur 0,7937.
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Die Sammlung aller Methoden and Erfahrungen, den Weingeist zu mes-

Ben, nennt man auch Alkoholometrie, weil dadurch der Alkohol im Weingeist

bestimmt wird, In der Alkoholometrie hat sieli die Temperatur von 12y9°R.

oder kiirzer, 12y2°R. eingebiirgert, weil die genauesten und umfanglichsten

Wagungen von Alkoholgemengen von dem Englander Gilpin bei G0°F.

gemacht worden sind, was mit jener Temperatur nach Reaumur, oder mit

15y3
0 C. iibereinstimmt. Um diese Tabellen benutzen zu konnen, hat zuerst

Tralles diese Temperatur beibehalten, und aus ihnen die fur die Erkebung

der Branntweinsteuer in Preussen geltende Alkoholtabelle ausgefuhrt.

Es giebt nun drei verschiedene Arten, die Starke eines Weingeistes an

Alkohol auszudriicken. Man bestimmt entweder 1) Volume Alkohol in Volu-

men Weingeist. 2) Gewicht an Alkohol in Gewicht Weingeist. 3) Gewieht

an Alkohol in Volumen Weingeist.

Die erste Methode der Bestimmung ist die im Handel gewohnlich iibliche,

weil es dabei ganz unmoglich ist, das Gewicht der Fliissigkeit festzustellen.

In Deutschland bezeichnet man diese Methode gewohnlich mit dem Worte

„Tralles“, dem Namen des ersten Berechners guter Volumtafeln. Diese

Methode hat jedoch den Nachtheil, dass sie den Gebalt des Alkohol nicht un-

mittelbar an Gewicht erkennen lasst, worauf alle chemischen Beziehungen des

Weingeistes und seiner Verwendung zur Darstellung von Essig, Schwefelather,

Essigather hinausgehen.

Die zweite Methode, die man auch zuweilen „nach Richter“ bezeichnete,

und welche Gewichtsprocente angiebt, hat den Nachtheil, dass man die Fliis-

sigkeit wagen miisste, was im Handel unausfiihrbar ist.

Die dritte Methode, welche von alien die grossten Vortheile vereinigt,

erlaubt die Fliissigkeit im Volum zu bestimmen und den Alkoholgehalt in

Gewicht zu erhalten. Sie ist noch nicht eingefiihrt und wiirde die Ausrech-

nung besonderer Tafeln nothwendig machen. Sie giebt unmittelbar an,

wie viel Kilogramme Alkohol in 100 Liter Fliissigkeit enthalten sind. Diese

Angaben sind also weder Gewichts- noch Volumprocente, sondern absolute

Gewichte in einem bestimmten Volum, die man in jedem einzelnen Falle ge-

braucht.

Fiir den Apotheker geniigt die Bestimmung der Starke des Weingeistes

:durch eine Senkspindel, ein sogenanntes Araometer, wenn dieses richtig ist.

Garantirte und mit einem Staatsstempel versehene Alkoholometer sind im
preussischen Staate eingefiihrt. Man kann jedoch zur Bestimmung des speci-

hschen Gewichtes jede andere gute Methode anwenden, wie solche in den
Lehrbuchern gelehrt werden, und wird ein 1000-Gramm-Glas, oder besser ein

100-Gramm-Glas sehr sichere Resultate geben, wenn man die vorgeschriebene

Temperatur richtig einhalt. Die in der Pharmacopoe vorgeschriebene Tem-
:peratur von 15° C. kann auch auf die Tabellen bezogen werden. Nach der
neuesten von Brix berechneten Tafel ist das specifische Gewicht eines Wein-
[•geistes von 90 Proc. Vol. oder Tralles = 0,8339 und von

91 ,, ,, „ „ = 0,8306.

Es sind also die Angaben der Pharmacopoe nach dieser Tafel ganz rich-

tig und nur eine kleine Ausnahme von der auf S. XVI. enthaltenen Vorschrift,

dass die Mengen von Fliissigkeiten niemals nach Maassen, sondern nach dem
Gewicht anzugeben seien.

37 *
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Spiritus Vini rectifcatus. Wcdiftcirter 5Beingcift.

Nimm: Hochst rectificirten Weingeist, fiinf Theile . 5

Destillirtes Wasser, zwei Theile 2

Mische sie.

Er sei klar und farblos und babe ein specifisches Gewicht

von 0,890 bis 0,894, welches einem Gehalt von 70 bis 68 Procent

an Alkohol dem Maasse nach entspricht.

Die Bereitung besteht in einer einfachen Mischung dem Gewichte nach.

Da aber das Wagen viel unbeqaemer ist, als das Messen, so karm man leicht

die Vorschrift in Maasse iiberfukren. 5 Gewichtstheile von dem specifischen

Gewicht 0,832 nehmen ein Volum von
5

0,832
oder 6 ein; das Wasser mit dem

specif. Gewicht 1 bleibt unverandert.

Man hat also zur Bereitung ganz einfach 6 Volum hochst rectificirten

Weingeist mit 2 Volum Wasser (oder 3 mit 1) zu mischen, um das richtige

Gemenge zu erhalten.
I

Spongioe ceratae. SBad)gfd)ibdmme.

Die mit kleinen Lochern versehenen Meerschwamme, welche

von fremdartigen Bestandtheilen befreit und getrocknet sind,

werden in Scheiben geschnitten in geschmolzenes gelbes Wachs
gehorig eingetaucht, mittelst einer erwarmten Presse stark aus-

gepresst und, wenn sie erkaltet sind, vom iiberfliissigen Wachs
befreit.

Die Schwamme werden vorher mit verdiinnter Salzsaure behandelt, um
Kalkconcremente aufzulosen, dann lange ausgewaschen

,
ausgedriickt und im

Trockenschranke getrocknet. Der iibrige Theil der Manipulation giebt sich

von selbst.

Stibio - Kali tartaricum.

38einfaure§ Slntimononib <•

Tartarus stibiatus. Tartarus emeticus. 33re$t»einjteiit.

Nimm: Antimonoxyd, vier Theile 4

Gereinigten Weinstein, fiinf Theile .... 5

Destillirtes Wasser, acht und vierzig Theile 48

Schutte das Antimonoxyd und den Weinstein in ein Por-

zellangefass
,
giesse das Wasser darauf und koche sie damit eine
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Stunde, iridem man das yerdampfte Wasser wieder ersetzt, dann

dampfe man bis auf ungefahr sechs und dreissig Tlieile ein. Die

noch heisse Losung wird filtrirt und zur Krystallisation hinge-

stellt; aus der riickstandigen Flussigkeit gewinnt man durch Ein-

dampfen und Krystallisiren so viel von dem Salz als moglich.

Die Krystalle werden abgewaschen, getrocknet und zu einem sehr

feinen Pulver zerrieben.

Es muss ein rein weisses Pulver sein, und bis zur Zerstorung

der Weinsaure erhitzt, darf der Riickstand angehauclit nicht nach

Knoblauch riechen.

Es ist in fiinfzehn Theilen kaltem und zwei Theilen kochen-

dem Wasser loslich.

Es muss in einem gut verschlossenen Gefasse vor sich tig aufbe-

wahrt werden.

Die Bereitung des Brechweinsteins, wenn das Antimonoxyd bereits gebil-

det ist, ist eine leichte und einfacbe Arbeit. Das angegebene Yerfabren ist

bis auf das einstiindige Kochen ganz zweckmassig. Das Antimonoxyd soli mit

dem Weinsteine, der von weinsaurem Kalke befreit ist, eine Stunde lang ge-

kocht und dann um etwa % des Yolums durch Verdunsten eingeengt, darauf

in eine andere Schale noch heiss filtrirt und bedeckt zum Krystallisiren an

einen kiihlen Ort hingestellt werden. Nach einigen Tagen giesse man die

Mutterlauge in eine reine Porcellanschale ab, in welcher man sie von Neuem
bedeutend eindampft und zum Krystallisiren hinstellt. Die erhaltenen Kry-

stalle lasse man auf einem Trichter abtropfeln und auf einem Teller lufttrocken

werden. Die erste Ausbeute bedarf keines Umkrystallisirens, die spateren

Krystalle aber wohl. Man lost sie deshalb in einer moglichst kleinen Menge
destillirten Wassers mit Hulfe der Warme auf, filtrirt rasch und erzeugt von
Neuem Krystalle. Die letzte Mutterlauge enthalt ein sehr losliches, nicht

krystallisirendes Salz und kann zu Brechweinstein nicht mehr zu Gute ge-

macht werden. Dieser Methode liegt die Absicht zu Gruude, einen arsenik-

freien Brechweinstein zu liefern. DiePriifung des Brechweinsteins auf Arsenik

geschieht auf einem sehr einfachen und leichten Wege, und ist scharfer als

wir irgend eine andere Probe auf Arsenik, ich mochte sagen, auf irgend einen

Stoff haben. Sie riihrt von Wittstock her, wie ich miindlich erfahren habe,

indem ich mich nicht erinnere, sie in Journalen beschrieben gelesen zu haben.
Man verschafft sich ein kleines Loffelchen aus Schmiedeeisen von 8 und 9

Linien Durchmesser und halbkugeliger Form und einem daran genieteten

Eisendraht als Stiel. Dieses Loffelchen fiille man zu 2
/3 mit dem zu priifen-

den Brechweinstein an und bedecke es mit einem Stiickchen Schwarzblech.
Man halt es nun in eine Weingeistflamme. Die Krystalle verknistern stark,

stos3en den Rauch verkohlender weinsteinsaurer Salze aus, und die pulver-
forrnig zerfallene Masse fangt an, am aussern Rande schwarz zu werden.
Diese Farbung dringt bis in die Mitte vor. Auch jetzt riecht man noch
nichts als den brenzlichen Weinsteingeruch. Man nimmt nun das Deckelchen
weg und erhitzt etwas starker. Die schwarze Masse wird grau und stosst nun
den Geruch des Arseniks, wenn solcher vorhanden ist, in grosser Reinheit
und Scharfe aus. Die pyrophorische Masse glimmt dunkel fort und giebt,
besonders beim Anhauchen, den Geruch von Arsenik lange von sich. Erhitzt
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man von Neuem stark, so lcann man auch nach einigen Tagen die Beobach-
tung wiederbolen.

Die Wittstock’sche Probe ist ungemein empfindlicb. DerGrund davon
mag darin liegen, dass das Antimonmetall

,
durch die Kohle vertheilt, nicht

scbmelzen kann und desbalb mit einer sebr grossen Oberflacbe die Arsenik-

verbrennung zeigt. Der cbarakteristische knoblauchartige Geruch ist der Ge-

ruch der verfliicbtigten und nocb nicht verdichteten arsenigen Saure. Die

Verflucbtigung des Arseniks in der Lult ist aber immer mit Oxydation ver-

bunden. "Wird die arsenige Saure gleich in vieler Luft vertheilt, so geschieht

ihre Condensation langsam, und in einem Zimmer, in welchem mit Arsenik-

farben bemalte Wacbslichte breimen, kann man den Geruch stundenlang

riechen. Die schwcflige Saure und andere Gase, welche viel fluchtiger sind,

zeigen die ihnen zukommenden Geruche immer, bis sie ganz mit der Luft

entfernt sind. Bei der selenigen Saure scheint auch der Act der Bildung allein

den Rettiggeruch zu bedingen.

Alle nach alteren Methoden bereiteten Brechweinsteine zeigen einen Ar-

senikgehalt, die der besten chemischen Fabriken und Apotheken nicht ausge-

nommen. Die Reinheit des nach der vorliegenden Methode bereiteten Brech-

weinsteins griindet sich auf die Entfernung des Arseniks aus dem Oxyde nach

der unter Stibium oxydatum beschriebenen Methode. Es wird dort namlich

die bereitete salzsaure Auflosung, welche alle Metalle des rohen Schwefelspiess-

glanzes enthalt, von 4 Pfund auf iy2 Pfund eingedampft, wobei der Arsenik

als Chlorarsenik verfluchtigt wird. Die nun iibrigbleibende Fliissigkeit lasst

durch Wasser ein Algarothpulver fallen, welches die iibrigen Metalle des

Schwefelantimons und namentlicli noch Blei enthalt. Der Arsenik aber soli

durch Verfliichtigung daraus entfernt sein.

Ein Schwefelantimon
,
welches durch Oxydation mit Salpeter und Schwe-

felsaure einen in der "Wittstock’schen Probe nach Arsenik riechenden

Brechweinstein gab, zeigte in kohlensaurem Gase mit kohlensaurem Natron
und Cyankalium gegliikt keine Spur eines Anfluges von Arsenik.

Die Brechweinsteinkohle selbst, welche deutlich nach Arsenik roch, zeigte

in kohlensaurem Gase gegliiht ebenfalls keine Anzeigen auf Arsenik.

Eben so wenig that dies ein ammoniakalischer Auszug des rohen Schwefel-

antimons mitkohlensaurem Natron und Cyankalium in kohlensaurem Gase gegliiht.

Man sieht also, dass die vorliegende physiologische, subjective Nasenprobe
weit empfindlicher ist, als eine der scharfsten Proben auf Arsenik, welche ob-

jective Erscheinungen hinterlassen, namlich die von Fresenius und Babo.
Die rohen Materialien zeigten ohne vorgangige concentrirende Operationen

wegen zu geringen Gehaltes keine Spuren von Arsenik, wiihrend er in dem
daraus bereiteten Brechweinsteine nachgewiesen wurde. So wie jetzt die

Sache steht, scheint mir die Priifung auf Arsenik, dadurch, dass man aus dem
zu priifenden Antimon mit Salpeter und Schwefelsaure Antimonoxyd und aus

diesem Brechweinstein bereitet, den man nach der Wittsto ck’schen Methode
auf Arsenik pruft, die allerscharfste aller jetzt bekannten zu sein.

Betrachten wir diesen Gegenstand von dem medicinischen Standpunkte
aus, so erscheint allerdings die Gefahr, die von dieser unendlich kleinen Bei-

mengung von Arsenik der Menschheit erwachsen konnte, nicht sehr gross.

Denn erstlich kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass seit den 233 Jah-
ren, als der Brechweinstein entdeckt ist, kein Gran im absolut arsenikfreien

Zustande verbraucht worden sei, ohne dass man irgend Beobachtungen ge-

macht oder Nachtheile verspiirt hatte, die auf eine Beimengung von Arsenik
hatten Yerdacht schopfen lassen. Die Antimonpraparate werden an sich in

sehr kleinen Dosen genommen und haben dann noch die Eigenschaft, zu be-
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wirken, dass der grosste, nicht resorbirte Theil wieder aus dem Korper hin-

ausgeworfen werde. Nur der in die Blutmasse aufgenommene Antheil bringt

Erbrechen hervor, nicht der im Magen befindliche. Directe Versuche liaben

gezeigt, dass y4 Gran Brechweinstein, in die Blutmasse injicirt, heftiges Er-

brechen erregt. Es ist sonaeh wahrscheinlich, dass, wenn das Erbrechen

eintritt, auch wohl nicht mehr als y4 bis y2 Gran in die Blutmasse einge-

drungen sei, so dass der noch nicht resorbirte und etwa noch im Magen be-

findliche Antheil wirklich wieder entleert wird. Ein anderer Theil, der aber

bereits in die Gedarme vorgedrungen ist, wird noch nachtraglich resorbirt,

und deshalb horen die Erscheinungen des Erbrechens nicht sogleich auf,

selbst wenn der Magen ein- bis zweimal bereits mitThee ausgespiilt ist. Der
Kampf, den ein dem Leben feindliches Metall im Capillarsystem an den Ner-

venspitzen erregt, giebt sich durch die bekannten Zustande nach dem Genusse

sehr kleiner Dosen von Brechweinstein zu erkennen. Der kalte Schweiss, die

Debelkeit, das Bingen nach Erbrechen, der hochste Grad subjectiven Unbe-
hagens findet ahnlich, nur in noch hoherem Grade, bei der Arsenikvergiftung

Statt. Bei dieser letzteren bleiben die Theilchen der metallischen Yerbindung
in den Geweben sitzen, und die Erscheinungen steigern sich bis zum Tode.

Bei der Antimonvergiftung, denn das ist jeder innere Genuss von diesem

Metall, kommen die Theilchen, wenn nicht der Tod erfolgt, wieder in den
Exeislauf und werden durch den Ham endlich ausgeschieden, wodurcli die

Antimonvergiftung direct nicht immer mit dem Tod endigt.

Bei der Anwendung des Brechweinsteins in refracta dosi ist die Quantitat

uberhaupt so gering, dass das etwa noch beigemengte Arsenikquantum ganz
ausser Betrachtung fallt. Es ist dies ungefahr so viel, wie der constatirte

Arsenikgehalt sehr vieler Mineralwasser (Wiesbaden, Bippoldsau und anderer))

bei deren reichlichem Genusse man niemals Spuren von Arsenikvergiftung

bemerkt hat. Bei so sehr kleinen Mengen geschieht die Ausscheidung voll-

standig durch den Harm Obgleich also von der bis jetzt ganz unbekannten
und immer dagewesenen Yerunreinigung des Brechweinsteins mit arseniger

Saure noch kein Uebelstand bemerkt worden ist und auch nicht bemerkt
werden durfte, so ist doch das Bestreben anzuerkennen

,
dieses an sich schon

lebensfeindliche Metall, das Antimon, von seinem weit schlimmeren Bruder
ganz zu befreien. Unstreitig ware das auch schon fruher geschehen, wenn
man das Mittel gehabt hatte, den Arsenik so leicht nachzuweisen. Seitdem
Arsenik im Phosphor, in den Stearinkerzen aufgespiirt wurde, findet er sich

nicht mehr darin.

Pfaff giebt an, dass der nach der Londoner Pharmacopoe von 1809 be-

reitete Brechweinstein arsenikfrei sei, indem der ganze Arsenikgehalt sich in

dem von dem Weingeiste unaufgelost getliebenen Kiickstande befunden hatte.

Ich muss diesem auf das Bestimmteste widersprechen, indem mehrere nach
dieser Methode bereitete Mengen Brechweinstein entschieden stark nach
Arsenik rochen. Es hat auch die Behauptung selbst nicht die geringste

Wahrscheinlichkeit. Antimonoxyd und arsenige Saure sind isomorph und
krystallisiren mit einander in alien Yerbindungen. Ein nach der Londoner
Pharmacopoe bereiteter Brechweinstein wurde durch Umkrystallisiren nicht
urn da3 Geringste besser, sondern gab die Reaction nach wie vor. Nach der
Methode der Pharmacopoe erhalt man auch nicht immer arsenikfreien Brech-
weinstein, denn mehrere Male, wo das Chlorantimon bis fast zum Erstarren
eingedampft war, hat der aus dem Algarothpulver bereitete Brechweinstein
einen entschiedenen

,
wenn gleich sehr schwachen Geruch nach Arsenik ge-

zeigt. Die Pharmacopoe hat den Apotheker in eine missliche Lage ge-
bracht, da sie die Wittstock’sche Probe als Kriterium der Reinheit
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aufgestellt hat. Einen so absolut reinen Brechweinstein erhalt man nicht

einmal durch ein aus destillirter Antimonbutter bereitetes Antimonoxyd.

Ich destillirte Antimonbutter aus einer Retorte. Sie ging in wasserklaren

Tropfen iiber und erstarrte zu einer vollkommen harten, farblosen, krystallini-

schen Masse. Aus dieser wurde Algarothpulver, hieraus Antimonoxyd, und
aus diesem Brechweinstein bereitet. Als dieser nach der Witts took’ schen

Methode gepriift wurde, bemerkte ich einen 6chwachen, arsenikahnlichen Ge-

ruch. Ich war iiber dieses Resultat erstaunt, da die Antimonbutter, a’us der

der Brechweinstein herstammte, der letzte Theil des Destillats war und von

Chlorarsenik hatte frei sein sollen. Auf eine andere Weise konnte in diesem

Brechweinstein Arsenik nicht nachgewiesen werden. Da fiel mir eine Beob-

achtung ein, die Otto*) bei Gelegenheit der Darstellung von Strontiansalzen

gemacht hatte. Er hatte Colestin mit y3 Kohlenpulver und Starkekleister zu

Cylindern geformt und in freiem Feuer dieselben reducirt. Er sagt nun,

dass er bei den Materialien, welche er verarbeitete, an den gliihend aus dem
Ofen genommenen Cylindern immer einen auf'fallend starken, arsenikahnlichen

Geruch wahrgenommen habe. Weder vom Colestin noch von der Kohle ist

es bekannt, dass sie Arsenik enthalten. Otto wagt es deshalb nicht, diesen

Geruch einem Gehalte an Arsenik zuzuschreiben, sondern theilt die Beobach-

tung einfach mit. In einer gleichen Lage befinde ich mich auch. Entweder
nehme ich an, der Geruch riihre wirklich von Arsenik her, dann bin ich ge-

nothigt zu glauben, dass Chlorarsenik durch keine Destination vom Chlor-

antimon zu trennen sei, und dann ist die Methode der Pharmaeopoe, so wie
jede andere, nicht geeignet, ein arsenikfreies Praparat zu liefern; oder ich

schreibe den Geruch nicht einem Arsenikgelialte zu, sondern dem mit der

Kohle gleichzeitig verbrennenden Antimon, dann giebt die Geruchsprobe in

alien nicht sehr stark arsenikhaltigen Praparaten keinen festen Haltpunkt

mehr. Der Geruch ist allerdings arsenikahnlich, allein wahrend des Riechens

schwankt man schon unschlussig hin und her, ob man den Arsenik erkannt

habe, und in einem solchen Falle bleibt man vollstandig unentschieden. Man
weiss dann nicht, wo der Antimongeruch aufhort und der Arsenikgeruch an-

fangt. Da man auch auf andere Weise den Arsenik nicht nachweisen kann,

so schwankt man wieder zwisclien den zwei Ansichten: entweder nimmt man
einen Arsenikgehalt als angezeigt an, der wegen seiner Kleinheit anderen

Proben entgeht, oder man leugnet den Arsenikgehalt, weil die anderen be-

kannten Proben keine Anzeigen geben.

Reine Weinsteinkohle gegliiht und entziindet, giebt den erwahnten Geruch
nicht aus. Er ist also nicht an die Yerbrennung der Kohle allein gebunden.

Die Wirkung des Weinsteins auf das Antimonoxyd findet bei jeder Tem-
peratur Statt, und es bedarf dazu nicht des Kochens. Im Gegentheil bemerkte
ich immer, dass die mittelst Kochens bereiteten Brechweinstein! augen bedeu-
tendere Mengen unkrystallisirbarer Mutterlaugen hinterliessen. Cm dies naher
zu priifen, wurde 1 Unze Weinstein und 6 Drachmen Antimonoxyd mit 4

Unzen Wasser hoch in den Trockenschrank gestellt, so dass die Temperatur
nur etwa 24 bis 28° R. (30 bis 35° C.) betrug. Am folgenden Tage war die

ganze Masse in schone, grosse Brechweinsteinkrystalle verwandelt, welche noch
Antimonoxyd einschlossen, wie der Kalkstein von Fontainebleau den Sand ein-

schliesst. Die pulverige Form des urspriinglichen Gemenges war ganz und
gar verschwunden, bis auf die kleinen Mengen von Antimonoxyd oder Blei-

salzen des Antimons, welche immer ungelost zuriickbleiben. Es wurde die

*) Annalen der Pharmacie, 26, 92.
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uberstehende Fliissigkeit in einem flachen Teller ausgegossen und in den

Trockensclirank zum Verdunsten gestellt. Der ganze Teller wurde mit Brech-

weinsteinkrystallen bedeckt, und nirgendswo bemerkte man eine Spur von

Mutterlauge, die sick durch Klebrigkeit beim Benetzen dcs Fingers zu erken-

nen gegeben kiitte. Die lvrystalle wurden in lauwarmem destillirten Wasser

gelost und sckossen sehr leicht zu den schonsten Krystallen wieder an, eben"

falls okne eine Spur von Mutterlauge zu hinterlassen.

Es wurde nun wiederum 1 Unze Weinstein mit 6 Draclimen Antimon-

oxyd trocken gemengt und dann so viel Wasser darauf gegossen, dass es %
Zoll kock in einem Beckerglase daruber stand. Das Gemenge wurde ganz

kalt kingestellt. Nack einigen Tageu war die pulverformige Gestalt des Ge-

menges ebenfalls versckwunden, und ein grobkorniges Gemenge daraus ent-

standen. Die Krystalle waren weniger gross, als bei der im Trockensckranke

bekandelten Menge, wo durek die abweckselnden Erwarmungen und Erkal-

tungen desGemenges grossere Krystalle sick gebildet katten, indem die klein-

sten beim Erwarmen sich zuerst losten und bei dem. Erkalten auf die nickt

gelosten grosseren Krystalle sich ansetzten. Die ganze Masse, mit lauwarmem

destilhrten Wasser gelost und filtrirf, gab reichlicke und schone Breckwein-

steinkrystalle, okne unkrystallisirbare Mutterlaugen zu hinterlassen. Es geht

hieraus die Erfahrung kervor, dass man bei der Bildung des Brechweinsteins

koke Temperatur und langes Kocken zu vermeiden kabe. Und in der That

kommt es ja auf eine solcke Besckleunigung gar nicht an, die dann doch zu-

letzt nur scheinbar ist. Denn kiirzt man auch anfangs durch einstundiges

Kocken die Bildung und Losung des Brechweinsteins um einen Tag ab, so

hat man dafiir gegen Ende mit dem Umkrystallisiren der gefarbten Krystalle

und dem Auskrystallis'iren der gummigen Mutterlaugen einen zeknmal grosse-

ren Yerlust an Zeit. Ick bemerke nock, dass die kalt bcreiteten Losungen

von Brechweinstein nickt die geringste Spur vonFarbe und selbst auf weissen

Porcellantellern keinen Stich ins Gelbe zeigten. Wenn demnack die Bildung

des Brechweinsteins kierdurch wesentlick verbessert ist, so hat man nur fur

ein arsenikfreies Antimonoxyd zu sorgen, was in ein anderes Capitel gekort.

Wenn es nun aber dennock arsenikfreie Antimonerze giebt, was daraus

zu schliessen ist, dass die Pkarmacopoe von dem Stibium sulphuratum lae-

vigatum sagt
:
,,Ab arsenio omnino, a plumbo et cupro, quantum fieri potest

,

liberum sit
11

,
so kann man auch die Frage aufwerfen, ob es keine andere und

leichtere Metkoden der Brechweinsteinbereitung, als durch Pulvis Algarotlii

hindurck gebe. Hier hat nun unter den praktischen Pkarmaceuten sckon

seit lange die sogenannte Methode der Londoner Pharmacopoe von 1809 vie-

len Beifall gefunden. Der darnack bereitete Brechweinstein wird aus arsenik-

haltigem Schwefelantimon immer arsenikkaltig
,
und es kann die Anwendung

der Methode nur dann empfoklen werden, wenn man Gelegenheit hat, ein

arsenikfreies Schwefelantimon zu bezieken. Ohne diese Riicksickt ist die Berei-

tung des Brechweinsteins ungleick kurzer und ausgiebiger, als die vorliegende

der Pharmacopoe. Die urspriingliche Yorsckrift der Londoner Pkarmacopoe
ist folgende: 2 Unzen Sckwefelsaure werden mit 24 Unzen Wasser vermisckt
und erhitzt; in diese Fliissigkeit wird ein Gemenge von 2 Unzen feinem
Schwefelantimon und 1 Unze Salpeter eingetragen und fast zur Trockne er-

hitzt. Die weisse Masse wird mit heissem Wasser ausgewaschen und dann
mit 2 Unzen Weinstein behandelt.

Eine genauere Priifung dieser Methode hat zu einigen Modificationen ge-
fuhrt, welcke dieselbe zu einer der besten Bereitungsmetkoden gemackt kaben.
Zunachst ist zu viel Wasser in dem Gemenge, und die Einwirkung der in

Freiheit gesetzten Salpetersaure fangt erst nack langerem Einkoehen an.
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Sodann ist zu wenig Salpeter vorhanden. Das fertige Oxyd enthalt noch viel

Schwefelantimon und ist ganz grau davon.

Ich habe deshalb in die Universal-Pbarmacopoe folgende Veranderung
aufgenomnien: 12 Unzen fein gepulvertes Schwefelantimon werden mit 12

Unzen grob gestossenem Salpeter gemengt und in ein erwarmtes Gemenge
von 12 Unzen Sclrwefelsaure und 24 Unzen Wasser allmalig eingetragen.

Die Einwirkung ist augenbliclclich und sehr kraftig, das graue Gemenge er-

scheint sehr bald w'eiss. Man erbitzt so lange, als noch gelbrothe Darnpfe

sich entwickeln
;
dann verdiinnt man mit heissem Wasser und wascht voll-

standig aus. Zuletzt setzt man dem auswaschenden Wasser etwas kohlensau-

res Natron zu. Der noch feuchten Masse setzt man 12 Unzen Weinstein zu

und lasst sie nach unseren letzten Erfahrungen bei sehr gelinder Warme
laugere Zeit einwirken.

Die ersten Anschiisse von Krystallen sind vollkommen farblos und bediir-

fen keiner Umkrystallisirung. Die spateren Anschiisse werden etwas gelblich

und bediirfen einer einmaligen Umarbeitung. Die iibrigen in Anwendung ge-

brachten Methoden der Bereitung von Brechweinstein unterscheiden sich nur

durch die ungleiche Darstellung des Antimonoxyds, wobei meistens nur die

okonomische Riicksicht vorwaltete. Bei keiner ist auf die Moglichkeit einer

Entfernung des Arseniks gesehen worden, und man kann wohl mit Bestimmt-

heit sagen, dass auch keine dieses leistet. Sie sind also sammtlich nur bei

Benutzung arsenikfreien Schwefelantimons zulassig.

Eine der verbreitetsten Bereitungsarten des Oxyds bestand in der Oxy-

dation des fein gepulvcrten Metalles mit verdiinnter warmer Salpetersaure.

Diese Art der Oxydation liefert sehr unsichere Resultate. Es hangt Alles von

der Menge der Salpetersaure, von ihrer Starke und der angewendeten Tem-
peratur ab. Diese drei Factoren lassen so viele Combinationen zu, dass man
ein bestimmtes Resultat selten erzielt. Die feine Yertheilung des Metalles

iibt ebenfalls einen grossen Einfluss aus. Je feiner das Metallpulver ist, desto

besser gelingt die Arbeit. Bei grobem Pulver kommt verhaltnissmassig zu

wenig Metall mit der Saure in Beriihrung; diese ist relativ vorwaltend und

erzeugt hohere Oxydationsstufen des Antimons, wahrend noch unverandertes

Metall im Inneren sitzt. Man verliert also doppelt und ist iiber den Gehalt

an wirklichem Oxyde ganz im Unklaren, weshalb man auch die Menge des

Weinsteins gar nicht bestimmen kann. Ein Antimonoxyd, welches antimonige

und Antimonsaure enthalt, entwickelt beim Schmelzen mit Schwefelantimon

schweflige Saure, was ein reines Oxyd nicht thut, indem dies ohne Weiteres

zu Vitrum Antimonii damit zusammenschmilzt. Ein reines Antimonoxyd ist

durch die Behandlung des Metalls mit verdiinnter Salpetersaure gar nicht

darzustellen. Im giinstigsten Falle enthalt es metallisches Antimon, wovon es

grau gefarbt ist.

Eine bessere und leichter auszufiihrende Methode ist von Preuss*) ange-

geben worden. Sie besteht darin, dass man 2 Theile feines Antimonmetall,

1 Theil Kalisalpeter
,

1 Theil doppelt schwefelsaures Kali innig mit einander

mischt und loffelweise in einen rothgliihenden Tiegel wirft. Es findet sogleich

Zersetzung Statt, Stickoxydgas entweicht, und die Masse kommt ins Glimmen,

wodurch so viel Hitze erzeugt wird, dass die nachstfolgende Portion in die-

selbe Zersetzung gerath. Man bedeckt den Tiegel und lasst noch eine Zeit

lang durchgliihen. Die ausgestochene Masse pulvert man und kocht sie mit

Wasser vollstiindig aus. Der Eisengehalt des Schwefelantimons geht dadurch

*) Annalen der Pharmacie, 31, 197.
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nicht weg. Dieses Oxyd giebt reicbliclien Brechweinstein. Iiier ist keine

[Jeberoxydation des Antimons moglich, vveil nur eben eine hinreicbende Menge
Sauerstoff vorhanden ist und beim glimmenden Erhitzen, wobei das Metall

scbmilzt, dieses auf Kosten gebildeter antimoniger Saure oxydirt, und diese

reducirt wird. Den Eisengebalt der Brecbweinsteinmutterlaugen soli man
durch Kocben ruit Knocbenkoble entfernen konnen, woran ich nicbt glaube.

Vitrum Antimonii und das Stibium oxydatum fuscum
,

das durcb Yer-

glnninen von Scbwefelantimon mit gleicbviel Salpeter erbalten wurde, sind

sebr unreine Substanzen, die jetzt gar nicbt mebr angewendet werden. Was
ihie Darstellung etwa weniger kostete, gebt reicblicb durcb die Umkrystalli-

salionen der sebr unreinen ersten Krystalle verloren.

Eine dem Algarotbpulver analoge basiscb scbwefelsaure Yerbindung wird

durcb Bebandeln yon 3 Tbeilen bocbst fein gepulvertem Antimon mit 7 Tbei-

len Schwefelsaurehydrat in einer Porcellanscbale und Einkocben bis fast zur

Trockne erbalten. Das neutrale Salz wird mit beissem Wasser ausgewascben,

welcbes den grossten Tbeil der Saure wegnimmt. Das gefallte weisse oder

weissgraue basiscbe Salz wird mit Natron gekocbt, um alle Scbwefelsaure

auszuzieben. Obne diese Yorsicbt erbalt man beim Brechweinstein viel

scbwefelsaures Kali eingemengt. Diese Metbode bat nicbt die geringsten

Vorzuge vor der Darstellung des Algarothpulvers, im Gegentbeil ist sie sogar

theurer und erlaubt nicbt, den Arsenik zu entfernen. Da alle diese und die

iibrigen nicbt genannten gegen diejenige der Pharmacopoe entschieden zu-

ruckstehen, so kann die Discussion dariiber abgebrocben werden.

Der Brechweinstein, welcber fuglicberweise den sebr bezeicbnenden Namen
Tartarus emeticus hatte bebalten konnen, da der neue Namen zwei chemiscke

Febler einschliesst, indem er yeranlassen kann, zu glauben, dass das Antimon
mit dem Kali verbunden, und dass es im metallischen und nicbt oxydirten

Zustande darin enthalten sei, krystallisirt in weissen, glanzenden, durchschei-

nenden, rectangularen Saulen mit vier auf denEndkanten aufgesetzten Flacben,

oder wie Andere wollen, in rhombischen Octaedern. Der oberflacblicbe Ein-

druck der meisten Krystalle ist der eines Tetraeders, wenn es aucb nicbt auf
alien Seiten ausgebildet erscheint. Die Krystalle sind frisch glasartig durch-
sichtig, werden aber mit derZeit triibe, porcellanartig und miirbe, obne aber
zu zerfallen. Der Gescbmack ist eigenthiimlicb, scbwacb siisslich, bintennacb
stecbend, metalbscb, ekelbaft. Wenn man ein Brechmittel davon genommen
bat, so spurt man kurz vor dem Erbrecben den metallischen Gescbmack im
Speichel. Er erregt in kleinen Dosen von 1 bis 4 Gran Erbrecben und in

gebrocbenen Dosen von % bis ]

/4 Gran einen Grad von Uebelkeit, Wehe und
Weltschmerz, den man seinem Feinde nicbt wiinschen darf.

Der Brechweinstein lost sich in 14 bis 15 Tbeilen kalten Wassers und in

2 Tbeilen kochenden Wassers. Seine Auflosung setzt Flocken ab und verdirbt.
Salpeter-, Salz- und Scbwefelsaure schlagen aus der kalten concentrirten

Losung basiscb salpeter-, salz- und scbwefelsaures Antimonoxyd, in Verbin-
dung mit basiscb weinsaurem Antimonoxyd, nieder. Es bleibt neutrales wein-
saures Antimonoxyd in der Losung, weshalb kein Weinstein gefallt wird.

Setzt man der Brecbweinsteinlosung, so lange als Trubung entstebt,
Schwefelsaure zu, filtrirt und dampft in gelinder Warme ab, so triibt sicb die
Flussigkeit aufs Neue durch Absetzen von basisch schwefelsaurem und wein-
saurem Antimonoxyd, und zuletzt krystallisirt in undeutlichen Kornern ein
leicht losliches Salz, aus saurem schwefelsauren Kali und neutralem weinsau-
ren Antimonoxyd-Kali bestehend.

Essigsaure triibt die Brecbweinsteinlosung nicht und erzeugt aucb keinen
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Weinstein. Reine mid kohlensaure Alkalien fallen die BrechweinBteinlosung
aniangs nicht, mit der Zeit entstelien aber weisse Niederschlage.

Schwefelwasserstoffgas fiillt ein Gemenge von Weinstein und Schwefel-
antimonhydrat.

Der Brechweinstein muss schon weiss und luftbestandig sein, sich bei ge-
woknlicher Temperatur vollstandig in 15 Theilen Wasser losen. Bedarf er

mehr, so enthalt er Weinstein oder weinsauren Kalk. ,

Die Behauptung von Serullas, dass der krystallisirte Brechweinstein
immer frei von Arsenik sei, ist nach den obigen Beobachtungen unrichtig.

Die Prufung auf Arsenik ist oben naher besclirieben worden.
In einer Untersuchung liber die Bildungsgeschichte des Brechweinsteins

hat Knapp*) die Yermuthung von Liebig, dass die Mutterlauge das neutrale

Salz enthalte, dureh Versuche bestiitigt.

Er fand, dass die unkrystallisirbare Mutterlauge, mit Weingeist behandelt,

ein pulveriges Salz fallen lasst, welches sich als Brechweinstein erwies. Der
Weingeist hinterliess beim Abdampfen nichts als Weinsaure und enthielt kein

Antimon und Kali mehr. Das Salz w7ar also Brechweinstein mit mehr Wein-

saure, als der gewohnliche.

Auch lost eine Auflosung von Weinsaure weit mehr Brechweinstein auf,

als dem Volum der Fliissigkeit entspricht, und man erhalt, wrenn man den

Ueberschuss herauskrystallisiren lasst, eine der natiu-licben ganz gleiche Mut-

terlauge, die aber leichter Krystalle ausgiebt, weil sie nicht so viele andere

zufallige Verunreinigungen enthalt. Lasst man zur Syrupsconsistenz abdam-

pfen, so erhalt man farblose Krystalle, die einem von dem des Brechweinsteins

verschiedenen Krystallsysteme angehoren. Die Analyse derselben zeigte, dass

sie aus 2 At. Weinsaure, 1 At. Spiessglanzoxyd und 1 At. Kali bestanden, und

da die beiden Basen (Sb03 -)-K0) vier Atome Sauerstoff enthalten, so ist das

Salz ein neutrales, da die weinsauren Salze 2 At. Basis auf 1 At. Saure ent-

halten. Bei den schwachen basischen Eigenschaften des Antimonoxyds er-

scheint es jedoch als ein stark saures. Uebrigens gelingt es nicht, durch

Sattigung der freien Saure mit Antimonoxyd die Mutterlauge auf fernere

Krystallisationen von Brechweinstein wieder zu Gute zu machen.

Die sauren weinsteinsauren Salze der Alkalien sind schwerer loslich als

die neutralen, bei den Erden und Metalloxyden ist das Lmgekehrte der Fall.

Ein eigenthumliclies Verhaltniss tritt bei dem Brechweinstein ein. Derselbe

besteht aus 1 At. Weinsteinsaure, 1 At. Kali und 1 At. Spiessglanzoxyd, seine

Formel ist also C8 H4 010 -f- K 0 -f- Sb 03 . Man siekt, dass die beiden Basen

zusammen 4 At. Sauerstoff haben, d. h. doppelt so viel als in einem normalen

Salze der zweibasischen Weinsteinsaure. Das Spiessglanzoxyd ist in der That

eine dreisaurige Basis, d. h. es nimmt in den normalen Salzen 3 Atome einer

einbasischen Saure auf. Wir haben also bier gleichsam 4 At. Basis statt 2,

und es ist einleuchtend, dass der Brechweinstein ein basisches Salz ist, selbst

von der zweibasischen Weinsteinsaure. Die 2 Atome Wasser, welche der

Brechweinstein enthalt, und die er beim Siedepunkt des Wassers verliert, sind

in der obigen Formel gar nicht enthalten; sie stellt also den bei 80° R. ge-
;

trockneten, nach Aller Ansicht, wasserleeren Brechweinstein vor. Erhitzt man;

denselben noch hoher bis zu 160°R., so verliert er nochmals 2 At. Yasser,

diese miissen sich nothwendig, da kein Wasser mehr darin war, aus den Be-

i

standtheilen der Saure, oder aus denen der Saure und der Basen gebildet

haben. Die Saure hat mindestens den Wasserstoff kergegeben. Ziehen wir i

*) Annalen der Pharmacie, 32, 76.
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diese 2 Atome Wasser, von denen wir sehen, dass sie nur durch einen IJeber-

schuss von Basis verdriingt werden konnen, von der Formel der Saure ab,

so bleibt diese C8H2 08 ,
welches gar keine Weinsteinsaure mehr ist. Bei Zu-

tritt von Wasser nimmt die Saure die beiden Atome wieder auf und geht

wieder in ein gemeines weinsteinsaures Salz iiber. Ueber die rationelle For-

niel dieser wasserleeren Verbindung ist man nocb ungewiss. Man hat zwei

verschiedene Ansichten dariiber. Eutweder halt man dafiir, dass die Oxyde

durch den Wasserstoff der Saure reducirt worden sind, und dass Metall an

die Stelle des Wasserstoffs getreten ist. Die dann ubrig bleibende Saure ist

alsdann ein Radical, wie Chlor oder Cyan, das unmittelbar mit einem Metalle

eine Verbindung eingeht; oder man ist der Meinung, dass das Metalloxyd

unzersetzt das Wasser der Saure deplacirt. Wenden wir diese letzte Ansicht

auf den vorliegenden Fall an, so haben wir im Brechweinstein, bei 80°R. ge-

trocknet, ein basisches Salz, was 2 Atome Basis mehr hat, als ein normales.

Diese 2 Atome Basis gehen bei 160°R. als Wasser, welches zugleich die

schwachste und fliichtigste der vorhandenen Basen ist, fort, und der bei 160°R.

getrocknete Brechweinstein ist kein basisches, sondern ein normales weinstein-

saures Salz, wo aber in der Saure 2 Atome Wasser durch 2 Atome Metall-

oxyd ersetzt sind. Die Weinsteinsaure des Brechweinsteins C8H2 08 ,
mehr

die Halfte der Basen, also ]

/2 (K 0 -|- Sb 0 3 ),
hat genau so viel Sauerstoff, wie

die bei 80°R. getrocknete, und 2Ii sind ersetzt durch J
/2 (K-f- Sb), wobei man

bedenken muss, dass 1 Atom Sb 3 Atome eines Metalles ersetzt, das einsau-

rige Basen bildet. Die andere Halfte der Basen
,

ebenfalls y2 (K 0 -f- Sb 03 ),

sind nun die 2 Atome Basis, die die weinsteinsauren Salze im normalen Zu-

stande enthalten. Wenn das Wasser iiberhaupt als Basis angesehen werden

kann, so hat diese Anschauungsweise nichts Befremdenderes, als dass Kalium

unverbunden neben 8 Atomen Sauerstoff in der Saure liegen konne.

Als der Entdecker des Brechweinsteins wird fast allgemein Adrian von
Mynsicht mit dem Jahre 1631 genannt; denn die friiheren Operationen,

welchen der Antimonkalk mit sal tartari und lixivium tartari unterworfen

wurde, bedeuten etwas ganz anderes, indem diese Namen nur von dem ge-

gliihten Weinsteine, d. h. von dem kohlensauren Kali gelten; ungegliihter

Weinstein wurde erst im 17. Jahrhundert angewendet. Glauber lehrte die

Darstellung aus Spiessglanzglas und Weinstein; Bergmann zeigte 1773 die

richtige Zusammensetzung. Die verschiedenen Modificationen zur Bereitung

fallen in die neuere Zeit, und sind deren zu viele, um sie aufzuzahlen.

Von eigentlichen Antimonpraparaten hat die Pharmacopoe nur mehr zwei,

den Brechweinstein und den Goldschwefel, da Antimonoxyd und rohes Schwe-
felantimon nur zur Darstellung der beiden erstgenannten dienen. Die vorige

Ausgabe der Pharmacopoe hatte noch den Kermes dazu.

In friiheren Zeiten machten die „Antimonpraparate“ den wichtigsten Theil

des pharmaceutischen Wissens aus, und selbst die bedeutendsten Chemiker,

Rose, Berzelius und Liebig, beschaftigten sich mit ihrer Darstellung. Im
Laufe der Zeit hat der Currus triumphalis Antimonii viel von seinem Glanze
verloren, und ein Praparat nach dem andern ist ausgemerzt worden.

Die Antimonbutter, das Algarothpulver
,
die Materia perlata KerJcringii,

die Hepar Antimonii, das Antimonium diaphoreticum ablutum und non ab-
lutum, der Crocus Metallorum und andere sind einzeln iiber Bord geflogen,

mn das unter der Last sinkende Schiff der Materia medica zu erleichtern,

und wir sind an der Zeit die Frage aufzuwerfen, ob irgend ein Antimonpra-
parat noch in den Arzneischatz gehort; ob jemals mit einem Antimonpraparat
geheilt worden ist, und ob nicht in alien Fallen die Antimonpraparate sich
als uberfliissig oder sogar schadlich bewiesen haben. Schrei des Entsetzens
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ringsumher. Gleichwohl gehen wir ruhig auf die Sache ein. Es ist bekannt,
dass alle Antimonpriiparate, welche Antimonoxyd enthalten, wie der Brech-
weinstein, der Kermes und selbst der Goldschwefel in kleinerer Menge Uebel-
keit und Brechen erregen, dass sie aber in grosseren Mengen eingebracht
als Gifte wirken und den Tod nacli sich ziehen. Wer jemals ein tiichtiges

Antimonbrechmittel mit etwa 3 Gran Tartarus emeticus genommen hat, wird
sich wohl noch des furcktbaren Zustandes erinnern, den ihm dieses Gift im
Leibe veranlasste. Uebelkeit, Brechen, Wiirgen, Abfuhren, Wadenkrampf zu
gleicher Zeit ist zu viel fur einmal. Es ist der hochste Zustand menschlichen
korperlichen Elendes, den man erregen kann. Erreicht man aber einen Zweck
damit? Die Genesung findet viel langsamer, alsohne das Antimonmittel Statt,

indem auch die Wirkung dieses Giftes herausgenesen muss. In vielen Fallen

erregt das Antimonbrechmittel eine Congestion nach dem Gehirn, dass daraus
eine lebensgefahrliche Krankheit entsteht. Ich erinnere mich eines bestimm-
ten Falles, dass ein junger, kraftiger Mann sich bei einer Jagdparthie etwas

erkaltet hatte und unwohl das Zimmer hiiten musste. Sein Arzt diagnostic

cirte ihm ,.gastrische Zustande" und gab ihm ein Antimonbrechmittel. Von
diesem Augenblicke an war er verloren. Es entstand ein solcher Sturm des

ganzen Organismus, dass er in dreiTagen eineLeiche war. DasEintreten der

Verschlimmerung war so urplotzlich auf das wiirgende Brechen erfolgt, dass

es nicht zweifelhaft blieb, dass der Patient an dem Brechmittel gestorben

war. Um dieselbe Zeit trat auch Schonlein mit der Behauptung auf, dass

man das ubliche Brechmittel, um die „ersten Wege“ zu reinigen, bei soge*

nannten gastrischen Zustanden nicht geben diirfe, weil daraus haufig einNer-

venfieber entstehe, und wirklich sind eine grosse Menge Nervenfieber, die

sonst als eine leichte Verstimmung durch blosseDiat spurlos voriibergegangen

waren, aus dem „vorlaufigen“ Brechmittel entstanden, wenn nicht gerade die

Ursache der Krankheit in mangelnder Nahrung (Hungertyphus) lag.

Man ging dabei von dem falschen Schlusse aus, dass der verdorbene

Zustand des Magens die Ursache des Fiebers sei, wahrend umgekehrt das

Fieber unter alien Umstanden einen verdorbenen Magen im Gefolge hat;

denn im Fieber findet Riickbildung des Korpers in Blut Statt, folglich ist die,

Aufnahme fernerer Nahrungsstoffe ganz unmoglich. Daher bei jedem Fieber

die Appetitlosigkeit und die Schlaflosigkeit, weil Hunger und Schlaf die

sicheren Zeichen der Aufnahme und Anbildung der Nahrungsmittel sind.

Wer also den gastrischen Zustand des Patienten behandelt, dergreift bloss das

Symptom an, nicht die Ursache des Unwohlseins; aber die das Brechmittel

begleitenden korperlichen Eingriffe verschlimmern in den meisten Fallen die

Krankheit, und statt das Nervenfieber „coupirt“ zu haben, hat man es recht

in Gang gebracht. Diese Erscheinung hat sich so oft wiederholt, dass man
eine leichte Verstimmung der Verdauungsorgane mit schwachem Fieber als

ein „heranziehendes Nervenfieber" betrachtete, und dann mit der Coupirung

sogleich bei der Hand war. Wenn nun aber die Krankheit dennoch eintritt,

so dachte man nicht mehr an das Brechmittel oder glaubte, dass es nicht

stark genug gewesen oder zu spat gekommen sei. Dass trotz dieser arzt-

lichen Behandlung nicht alle Kranken sterben, kann weniger der Vortrefllich-

keit der Ileilmethode, als der Widerstandskraft der Natur zugeschrieben wer-

den
,
denn auch nicht alle, die aus dem dritten Stock auf die Erde fallen,

brechen den Hals, sondern ein Bein oder einen Arm, was man ein Gluck beim

Ungliick nennt. Nun ist aber das Erregen von Brechen, welches alien Anti-

monpraparaten in so hohem Grade zukommt, ein sicheres Zeichen eines Gif-

tes. Man sehe Orfila oder Taylor durch, und man findet kein einziges Gift,

selbst Kleesaure, Cytisus Laburnum und Taxus baccata nicht ausgeschlossen,



591Stibio-Kali tartaricum.

was nicht in den meisten Fallen Breclien erregt hiitte, so class das Errcgen

von Brechen ein sicheres Zeichen der giftigen Natur eines Stofles ist. Abci

man muss denn doeh ein Breclimittel haben, um in ungliicklicben Fallen ein

Gift schnell aus dem Leibe entfernen zu konnen. Ist dazu der Brechweinstein

brauchbar? Alle Arsenikvergif'tungen fingen immer mit Erbreclien unci ih-

gen an; man konnte fast dazu kommen, nocb arsenige Saure als Brechmit e

anwenden zu wollen, hat man docb sclion einen Scrupel Cuprum sulphui icum

als Breclimittel bei Croup angewendet, obgleich die Kinder meistens gestor-

ben sind, und es nun zweifelliaft blieb, ob am Croup oder am Cup'ium su -

phuricum. Es sind ausserdem eineMenge Falle bekannt, dass Antimon allein

den Tod verursacht babe. Man durchsebe nur Swaine Taylor’s „die Gifte
,

deutscbe Uebersetzung von Saydeler I, S. 96 und II, S. 481, sowie Orfila s

Toxikologie, deutscbe Uebersetzung von Krupp 1854, I, S. 405.

Ein Patient von Marcbal in einem Pariser Hospital wurde mit Brech-

weinstein in grossen Dosen bebandelt und starb acht Tage nacb der letzten

Gabe. Die Leber enthielt eine grosse Menge Antimon, die Nieren wenigcr,

und auch im Blut wurde es gefunden.

Ein Fall eines Mannes, M’Mullan, wurde bei den Liverpooler Herbst-

assisen 1856 bekannt, welcher in Folge kleiner, wahrend einer Zeit von viei

Monaten in Intervallen gereichter Gaben Brecbweinstein starb. Das Metall

wurde sebr reicblicb in Leber, Milz, Nieren, Urin und Faeces gelunden; in

kleinerer Menge in Herz, Lungen und Rectum, im Magen und seinem Inhalte

gar nicht, dagegen Spuren im Blute. Dieses Resultat ist sebr sprechend.

Der Magen giebt das Gift ganzlich an die blutbereitenden Organe ab, und

das Blut legt es in den festen Tlieilen des Korpers nieder, so dass eine voll-

standige Yergiftung des ganzen Korpers stattfand.

Dr. Haldane fiihrt einen Fall an, wo ein an Lungenentziindung leiden-

der Mann an 50 Gran Brechweinstein genommen batte. Er starb am vierten

Tage, naturlich an der Lungenentziindung. Eine betrachtliche Menge Antimon

wurde in der Leber gefunden. Taylor fiihrt einen Fall an, wo ihm ein Kran-

ker 14 Stunden nacb einer Gabe von 3 Gran Brecbweinstein starb, undWak-
ley einen solchen nach 24 Stunden Frist auf dieselbe Dosis von 3 Gran.

Im April 1857 starb in London ein Arzt unter sehr verdachtigen Um-

standen. Es war Verdacht auf Yergiftung und Sw. Taylor erbielt die Ein-

geweide zur Untersuchung. Antimon wurde im Magen und in den Gedarmen

gefunden. Nachher erfubr man, dass der Verstorbene secbs Tage vor seinem

Tode 3 Gran Brechweinstein genommen hatte. Es waren alle Symptome einer

Antimonvergiftung vorbanden, und die Gegenwart des Antimons war dadurch

genugend dargethan, „da es als Arznei war verschrieben worden 11
.

Sw. Taylor spricht sich allgem ein so aus: ,,
Der Brechweinstein verdankt

seine giftigen Eigenschaften dem Antimonoxyd, von dem er 44 Procent ent-

halt. Da er Erwachsenen haufig in grossen Dosen gegeben worden ist, olme

den Tod zu verursacben, so bat man seine giftigen Eigenschaften in Zweifel

gezogen. Ein Grund, warum die Symptome nacb grossen Dosen so unbedeu-

tend sind, beruht darin, dass es beftiges Brechen erregt, wodurch der grossere

Theil des Giftes aus dem Magen entfernt wird. Wird es in Zwischenraumen
in kleinen Dosen gegeben, so sind die Wirkungen die einer cbronischen Yer-

giftung. Gewohnliche arzneilicbe Dosen erzeugen haufig Erbrechen und grosse

Abgesehlagenheit“.

Wilton erwahnt vier Falle, in denen bei kleinen Kindern Krafteverfall

und Collapsus auf die Darreichung gewohnlicher Dosen Brecbweinstein folg-

ten. Zwei davon endeten todtlich. 3
/4 Gran Brechweinstein wurden einem

Kinde, welches an den Masern gesundete, verordnet: es starb nacb einer Stunde.
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In zwei andern Fallen *)
,
wo y2 Unze und 1 ganze Unze Brechweinstein

durch Trrthum vcrschluckt waren, trat gar kein Brechen ein, sondern es
musste durch Senf und Salz (warum niclit durch Brechweinstein?) erregt
werden. DieKj'anken lagen lange bewusstlos und hoffnungslos und sind trotz-
dem mit dem Leben davon gekomnien.

„Die arzneilichen Dosen von Brechweinstein in Substanz als Sudorificum
und JExpectorans sind Vl2 bis y8 Gran; zur Erregung von Uebelkeit y4 bis

y2 Gran (refracta dosis), als Emeticum 1 bis 2 Gran, bei Behandlung derLun-
genentziindung in viel grosseren Gaben, obgleich nicht ohne gefahr-
liche Folgen. Brechweinstein in kleinen Dosen kann den Tod herbeii'iihren,

indent es einen lahmenden Einfluss auf die Herzthatigkeit ausiibt. Bejahrte

und durch Krankheit geschwachte Personen konnen unter diesen Umstanden
von kleinen Dosen sterben.“ Das sind Taylor’s eigne Worte. Bei alle

diesem Material koramt er doch nicht zu dem Schlusse, dass das Antimon
als inneres Heilmittel ganz zu verwerfen sei

,
dass es nicht nur uberflussig,

sondern sogar schadlich ist. So gross ist die Macht des Vorurtheils und der

Gewohnheit. Man will mit Brechweinstein in gebrochener Dosis Uebelkeit

erregen. Welcher Wahnsinn! Wenn man Uebelkeit hatte, so wiirde man sie

zu heilen suchen. Uebelkeit ist ein Zustand von Unwohlbefinden, den man
dadurch beseitigen sollte, dass man die Ursache entfernte. Nun sind auch

Erfahrungen vorhanden, dass Aerzte in einer sekr ausgedehnten Praxis binnen

40 Jahren kein Antimonpraparat verordnet haben, ohne dadurch jemals in

Verlegenheit zu kommen, ja dass ihre Patienten an einer ganzen Menge
heranziehender Krankheiten leicht vorubergekommen sind, wo andere bei der-

selben Constitution des Gesundheitszustandes durch Antimongaben den Aus-

bruch der Krankheit erlebten.

Die Schwierigkeit, die Wirkung einer bestimmten Ursache zuzuschreiben,

ist in lceiner Kunst grosser als in der Heilkunst, weil man denselben Fall

nur in einer Weise behandeln kann, und jeder andere Fall mit dem vorigen

nicht vollkommen verglichen werden kann. Erst nach einer Anzahl vorur-

theilsfrei beurtkeilter Falle gelangt man zu einem allgemeinen Resultate. Nun
war die Gewohnheit und die durch Jahrhunderte hin ausgeiibte Anwendung

der Antimonialien diesem Mittel so giinstig, dass es Niemandem einfiel, eintre-

tende schlimmere Zustande dem Heilmittel selbst zuzuschreiben, und damit

gelangte das Uebel zu hohen Jahren.

Es geht demnach das gewiss befremdliche Resultat aus dieser Darstellung

hervor, dass der Brechweinstein und alle Antimonpraparate zum inneren

Gebrauch nicht nur entbehrlich, sondern sogar schadlich sind.

*) Taylor II, S. 485 u. 487.
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Stibium oxydatum. 5>( ntimonortyb.

Oxydum stibicum.

Nimm: Fein zerriebenes Scb wefebsjnessglanz, secbs

Theile 6

Robe Cblorwasserstoffsaure, vier und zwan-
zig Tbeile 24

Wasser, zweibundert Tbeile 200

Reines koblensaures Natron, einen Tbeil . 1

Scbiitte das Scbwefelspiessglanz in einen hinlanglicb gerau-

migen Glaskolben, giesse die Cblorwasserstoffsaure darauf und
erwarme den Kolben im Freien, bis alle Gasentwickelung aufge-

hort bat. Die erkaltete Losung wird durch groblich zerstossenes

Glas filtrirt und im Freien bis auf neun Tbeile eingedampft.

Dann giesse man sie in das Wasser unter bestandigem Umriib-

ren. Der entstandene Niederschlag wird in einen leinenen Spitz-

beutel gescblittet und mit destillirtem Wasser gut ausgewascben.

Hierauf riibrt man ibn mit destillirtem Wasser in einem Por-

cellangefasse zu einem diinnen Brei an und setzt zu diesem unter

Umriihren und Digeriren die filtrirte Losung des koblensauren

Natrons in der dreifachen Menge destillirtem Wasser oder so viel

von dieser Losung, dass sicb eine scbwach alkaliscbe Reaction

seigt und keine Koblensaure mebr entweicbt.

Dann filtrire man, wasche das Antimonoxyd gut aus und
;rockne es.

Es muss ein weisses Pulver sein; es wird nur zur Darstellung des

weinsauren Antimonoxyd-Kalis bereitet.

Es ist sehr zweckmassig, das Scliwefelantimon sehr fein gepulvert anzu-

yenden. Man bringt es in einen langhalsigen Kolben, giesst die Salzsaure

a zwei oder drei Portionen darauf und lasst uber Nacbt steben. Eine grosse

tenge Schwefelwasserstoff entwickelt sicb von selbst. Bei augenblicklicber

mwendung von Warme konnte die Masse leicbt iibersteigen. Am anderen
'age erwarmt man das Gemenge vorsicbtig und zuletzt bis zum Kocben, wor-
n man es eine Zeit lang erhalt. Das entwickelte Schwefelwasserstoff riecbt

ibchst unangenebm, weil es immer verfliicbtigte Salzsaure mit fortreisst. Die-

er gemengte Geruch ist so widerlicb, dass man leicbt versucbt sein konnte,

a dem Gase Antimon oder Arsenik zu vermuthen, was aber nacb ihren chemi-

chen Eigenscbaften nicbt moglich ist.

Man wird des Gases am leicbtesten quitt, wenn man die ganze Operation

a dem gescblossenen Arbeitsorte (s. pharm. Tecbnik 1. Aufl. S. 349, 2. Aufl.

. 43) vornimmt. Steht ein solcber nicht zu Diensten, so steckt man einen

fork mit einer langen Glasrohre auf den Kolben, um die Gase 3 bis 4 Fuss
ber der Arbeitsbobe zu entlassen. Die Pharmacopoe empfieblt dies im Freien
Mohr, Commentar, oo
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zu thun. Die Gehoite in Stadten sind hiiufig sehr enge, und die Bewohner
werden von den Gasen immer beliistigt. Es ist deshalb immer besser, ins

Kamin abzuleiten, wodurch die Gase iiber den Dachern entleert werden. Wenn
sich kein Schwefelantimon mehr lost, lasse man absetzen und giesse vorsich-

tig in ein Beckerglas ab. In diesem mische man vorsichtig so kleine Portio-

nen Wassei' hinau, dass keine dauernde Fallung entsteht. Durch diese Ver-

diinnung wird erst die Fliissigkeit zur Filtration geeignet, indem sue sonst

wegen ihrer Schwere und Concentration leicht die Filtra zerreisst, was immer
mit grossem Yerluste verbunden ist. Man filtrirt unmittelbar in die Abdampf-
schale. Diese wird auf freiem Feuer in dem geschlossenen Arbeitsorte oder

im Freien erhitzt, dass die Fliissigkeit in ein leichtes Kochen kommt, und bis

auf die vorgeschriebene Menge verdampft. Man kann hier eher etwas weiter

gehen, als zu friik aufkdren, da, so lange die erkaltete Masse nicht gesteht,

doch wenig Chlorantimon verdunstet, und dasArsenik um so sicherer entfemt

wird. Die ziemlick weit reducirte Fliissigkeit giesse man nun in Wasser.

Wendet man warmes Wasser an, so ist die Fallung vollstandiger
,
das Abset-

zen rascher und das Auswaschen leickter. Man wascke durck Aufgiessen, Um-
riikren und Absetzenlassen aus. Das erste Sammeln im Spitzbeutel kann ganz

uberschlagen werden, und sogleick nack dem letzten Abgiessen die koklen-

saure Natronlosung zugesetzt werden. Dies Verfakren ist sogar sicherer, weil

keine festen Pulvermassen und Korner entstehen konnen. Yon kohlensaurem

Natron kat man wokl immer eine filtrirte Losung behufs pharmaceutischer

Arbeiten bereit. Von dieser giesst man eine entsprechende Menge hinzu,

stellt warm hin, priift, ob die sckwache alkalisclie Reaction Stich halt, und
wascht nun zum zweiten Male durck Aufgiessen und Absetzenlassen aus. Jetzt

-

erst nimmt man den Niederschlag auf ein Filtrum, um im getrockneten Zu-

stande sein Gewicht bestimmen zu konnen. Okne dies wiirde man sogleich

den Weinstein zusetzen konnen.

Es ist nickt anzunehmen, dass man dieses Oxyd darstelle, okne sogleich

zur Breckweinsteindarstellurig uberzugeken, und da auck das Oxyd zu nichts-

Anderem gebraucht werden soli, so konnten diese beiden Artikel bequem in

einen einzigen zusammengefasst werden.

Das auf diese Weise dargestellte Oxyd ist nock kein ganz reines Oxyd,

sondern es enthalt den grossten Tkeil des Bleigehaltes. Man fmdet dies bei

dem letzten Auswaschen vor dem Natronzusatz
,
indem die nun abfliessenden

Fliissigkeiten mit Sckwefelwasserstoff einen sckwarzen Niederschlag geben.

Man kann den grossten Tkeil des Bleigehaltes durck Auswaschen entfernen,

allein dennock nickt alien, da bekanntlick das Chlorblei, und hier in Verkin-

dung mit basisckem Chlorantimon, sehr schwer loslick ist. Wollte man ein

ganz reines Praparat darstellen, so miisste man das Chlorantimon destilliren.

Nachdem es bis zu einem kleinen Volum abgedampft yrorden, giesst man es'

in eine kleine Retorte, in die man vorher etwas grobkornigen Sand kinein-

geschuttet kat. Man giesst, um den Hals der Retorte nickt zu beschmutzen,

durch eine in einen kleinen Trickter ausgeblasene Glasrokre. Mit dem Cklor-

antimon geht immer eine Portion Chlorblei mit in die Retorte und sckeidet

sick auck ferner wakrend der Destination aus. Dieses Chlorblei veranlasst

ein ausserst heftiges Stossen, das mit einer Verpuffung kleiner Mengen Schiess-

pulver Aeknlickkeit kat. Durck den Sand wird dies ganz verhindert. Man

destillirt nun auf lebkaftem Feuer und fangt die ersten Mengen
,

die nicht

erstarren und viel Salzsaure enthalten, besonders auf. Erst nachdem die

Fliissigkeiten sckon im Halse der Retorte zu erstarren anfangen, fangt man

sie in einem reinen, trocknen Glase auf. Wenn das Feuer nickt zu stark ist,

bedarf dieVorlage gar keiner Abkuhlung. Dasreine, wasserleere Chlorantimon
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destillirt in farblosen Tropfen iiber. Es erstarrt in der Kiilte zu einer ganz

trocknen
,

strahlig blatterig krystallinischen Masse unter bedeutender Con-

traction, so dass es in der Mitte stark eingesunken erscheint. Es ist ein sehr

schones Praparat. Urn es zu fallen, schmilzt man es durch eine Spiritusflamme

und tropfelt es unter Umriihren in warmes destillirtes Wasser. Das ausge-

wascbene Algarothpulver ist blendend weiss, glanzend krystallinisch. Durch

Behandeln mit Natron verliert es das krystallinische Ansehen. Im Allgemei-

nen ist diese Operation zu miihsam und zu kostspielig, um fur das pharma-

ceutische Laboratorium empfohlen zu werden. Doch liefert sie ein Praparat,

welches gegen jeden Einwurf sicher steht.

Das Algarothpulver besteht vor dem Auswaschen aus 6 At. Antimon (732),

3 At. Chlor (106,2) und 15 At. Sauerstoff (120), hat also das Atomgewicht 958,2;

auch kann man dasselbe als zusammengesetzt betrachten aus 1 At. Chlor-

antimon (SbCl 3)
und 5 Antimonoxyd (5Sb0 3 ).

Das Antimonoxyd besteht aus 1 At. Antimon (122) und 3 At. Sauerstoff

(24), hat also das Atomgewicht 146.

Das Oxyd wird beim Erhitzen jedesmal gelb, schmilzt schon in schwacher

Gluhbitze zu einer gelblichen oder graulichen Flussigkeit, welche beim Er-

kalten zu einer weissen, asbestartigen
,
seidenglanzenden Masse gesteht. Es

verfluchtigt sich bei hoherer Temperatur schon in einer Glasrohre, wenn der

Luftzutritt abgehalten ist. Rasch erhitzt, verbrennt es zuweilen unter Glim-

men zu antimoniger Saure. Es bildet kein Hydrat. Seine Salze sind farblos

oder gelblich, wenn die Saure ungefarbt ist. Seine Affinitat zu Sauren ist

schwach. Die neutralen Salze werden meistens durch Wasser in ein saures

losliches und ein basisches unlosliches Salz zersetzt. Da es der arsenigen Saure

isomorph ist, so konnte es sehr fiiglich den Namen antimonige Saure haben,

indem die jetzi'ge antimonige Saure aus Antimonsaure und Antimonoxyd be-

steht und gar keine Salze bildet.

Stibium sulphuratam aurantiacum.

^omeranjenftubeneS ©cl)mefelantinton.

Sulphur stibiatum aurantiacum. Sulphur auratum Antimonii.

@olbfd)tt>efel.

Nimm: Krystallisirtes, robes koblensaures Natron,
siebenzig Tbeile 70

Wasser, zweihundert funfzig Theile . . . 250

Frisch gebrannten Kalk, sechs und zwanzig
Tbeile 26

Wasser, acbtzig Tbeile 80

Fein zerriebenes Schwefelspiessglanz, sechs
und dreissig Tbeile 36

Schwefel, sieben Theile 7

Wasser, einhundert funfzig Theile .... 150

Lose das kohlensaure Natron in der ersten Menge Wasser
in einem eisemen Kessel auf, setze zu der heissen Losung unter

38 *
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bestandigem Umriihren den Kalk, der mit der zweiten Menge
Wasser zu einer breiformigen Masse angeriihrt ist. und dann das
Schwefelspiessglanz und den Schwefel hinzu. Man koche darauf
das Gemiscb unter bestandigem Umriihren so lange, bis die graue
Farbe verscliwunden ist, indem das verdampfte Wasser wieder
ersetzt wird, und filtrire. Den Ruckstand lasse man mit der

dritten Menge Wasser von Neuem sieden, dann filtrire man und
wasclie ihn mit heissem Wasser gut aus. Die ' erlialtenen Fliissig-

keiten werden zum Krystallisiren gebracht, und die gebildeten

Krystalle mit einer selir verdiinnten Natronhydratlosung abge-

waschen.

Auf vier und zwanzig Tlieile dieser Krystalle nehme man
einhundert Tlieile destillirtes Wasser, lose sie darin auf, filtrire

die Losung, wenn es noting ist, verdiinne sie mit sechshundert

Theilen destillirtem Wasser und giesse sie unter Umriihren in

eine erlcaltete Mischung von neun Theilen Schwefelsaure und

zweihundert Theilen destillirtem Wasser. Der Niederschlag wird

auf ein Filtrum gebraclit und auf demselben mit destillirtem

Wasser vollstandig ausgewaschen. Zuletzt presst man ihn zwi-

schen Fliesspapier aus und trocknet ihn an einem dunkeln, lau-

warmen Orte (25° C.).

!

.

*'

!.

!

i

Es muss ein sehr feines, pomeranzenfarbenes und geruchloses

Pulver sein; Avenn es sauer schmeckt, so ist die Saure durch Aus-

waschen zu entfernen.

Es ist vor dem Licht geschiitzt in gut verscklossenen Gefassen auf-

zubewahren.

Die Darstellung des Goldschwefels aus dem sogenannten Schlippe’schen

Salze hat sieh als die einzige zuverlassige iiberall Geltung verschafi't, seit sie

bekannt geworden ist. Die Abweichungen der Bereitungsmethoden betreffen

deshalb aucli meistens nur die Darstellung dieses Salzes. Es giebt dabei

wesentlick zwei verschiedene Systeme, namlick die Erzeugung des Salzes auf

trocknem und auf nassem Wege. Die erste riihrt vom Entdecker des Salzes,

die letztere in ihrer lieutigen Form von Mitsclierlich her. Letztere ist

ungleicli vortheilhafter und angenehmer in der Ausfiihrung, und die Pkarma-

copoe hat sie deshalb mit Reckt aufgenommen. Gehen wir nun zu der Be-

handlung selbst uber.

Die Darstellung der Losung des Salzes hat die grosste Aehnlichkeit mit

der Bereitung der Aetzkalifliissigkeit und der Schwefelcalciumlosung. Ich

weiche deshalb von der Pkarmacopoe in derselben Art, wie bei jenen Artikeln,

ab. Die angenommenen Modificationen sind demnach grosstentkeils prakti-

scher Natur und bestehen in einfacheren Manipulationen. Es vereinigt sich

dabei gliicklicker Weise die Giite des Praparates mit der Leichtigkeit der

Darstellung. Ich suche durch meine Yerfahrungsart die Benetzung von vielen

Gefassen, den Gebrauch der unreinliclien, viel Luftzutritt gestattenden Spitz-

beutel moglichst zu vermeiden.

DasAufkochen findet am besten in einem gleichhohen und weiten, guss-
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eisernen Kessel mit eisernem Deckel Statt. In denselben bririge man zuerst

deir Ivalk und losche ihn mit der sechsfachen Menge warmen Wassers zu

einem Brei, fiige das ubrige VVasser zu, erhitze wicder zum Kochen und fiige

nun den Schwefel bei. Dieser lost sick rasch zu unterschwefligsaurem Natron

und Schwefelnatrium. Nun fiige man das gepulverte Schwefelantimon bei,

das sicli einl’ach in dem Schwefelnatrium lost und den Ueberschuss des Schwe-

fels an sich nimmt Das Kochen muss bei nicht zu heftigem Feuer lsingere

Zeit, etwa iy2 bis 2 Stunden anhalten. Man setzt nun den Deckel auf und
liisst auf dem Ofen erkalten und absetzen. Am anderen Tage steht eine ganz

klare Flussigkeit auf dem Bodensatze, die man durcb einen gliisernen Heber
in eine reine Flascbe abzieht. Die Anwendung des Spitzbeutels oder des

Filters ist hier ganz zu vermeiden. Es ist sehr mtihsam, die kochende Fliis-

sigkeit auf den Spitzbeutel zu bringen. Die Flussigkeit lauft anfanglich triibe

durch und kommt erst klar, wenn sich die Poren des Sackes etwas verstopft

haben. Das Wiederaufgiessen der truben Flussigkeit macht es nothwendig,

dass ein zweites Gefass untergehalten und beschmutzt werde. Die Flussigkeit

muss aber dennock in einerFlasche aufbewahrt werden, worin sie nicht heiss

gebracht werden kann. Das Benetzen zweier Schiisseln, des Spitzbeutels, der

reichliche Zutritt der Luft, der eine Oxydation veranlasst und die Flussigkeit

8chnell wieder triibt, werden durcb das Absetzenlassen und Abziehen mit dem
Heber ganz vermieden. Endlich ist auch das Zuriickbringen des Schlammes
aus dem Spitzbeutel in den Kessel eine sehr unangenehme Arbeit, bei der

ein Spritzen nicht zu vermeiden ist. Man muss den Spitzbeutel mit den Han-
den anfassen und auch in den Kessel abspiilen oder noch ein Gefass beschmie-

ren. Ein eigentlickes Filtriren bei 15 Pfd. Flussigkeit und einem mehre
Pfunde betragenden Niederschlag kann wohl noch weniger gemeint sein.

Nachdem die klare Flussigkeit mit dem Glasheber abgezogen ist, giesst

man frisches Wasser in den Kessel, kocht von Neu'em, lasst wieder absetzen

und zieht mit dem Heber ab. Jetzt wird der Schlamm aus dem Kessel ent-

fernt, dieser rein gemacht, und die klaren Fliissigkeitcn in ihm bei lebhaftem

Feuer zur Krystallisation eingekocht. Auch diese findet im Kessel selbst

Statt, zu welchem Zwecke man ihn bedeckt moglichst kalt stellt. Waren am
andern Tage keine Krystalle angeschossen

,
so verdampft man weiter. Die

erhaltenen Krystalle bringt man auf einen Glastrichter und lasst sie mit einem
Teller bedeckt abtropfeln. Die Mutterlauge wird noch einmal etwas einge-

kocht, um eine fernere Krystallisation zu erhalten. Diese wird ebenfalls ab-

tropfeln gelassen, und die letzte Mutterlauge als unbrauchbar weggeworfen.
Die nachste Operation ist die Fallung. Hierbei ist nur zu bemerken, dass

sie rasch und vollstandig geschehen musse, und zwar aus einer verdiinnten

Losung. Starke und warme Losungen des Schlippe’schen Salzes wirken auf
gefallten Goldschwefel ein

,
indein sie ihm Schwefel entziehen und ihn mit

einer dunkleren Farbe zuriicklassen. Dieses wird vermieden, wenn man die

Salzlosung in die Saure schiittet, oder wenn man die Saure rasch in einem
Strahle mit der Salzlosung vermischt. In dieser Art wird es auch gewohnlich
ausgefuhrt. Da hierzu grosse Gefasse nothig sind, wie man sie nicht leicht

aus Steingut besitzt, so bedient man sich auch holzerner Butten. Man liisst

sie sich erst vollstandig mit Wasser vollsaugen, indem man sie iiber Nacht
mit Wasser gefiillt stehen liisst. Darauf giesst man die Salzldsung in die

Butte, bringt sie durch einen reinen Iiolzstab insDrehen und giesst die Saure
hinein, bis sie schwach vorwaltet, was man auch an dem Aufhoren des Brau-
sens erkennt. Man lasst absetzen, giesst die klare Flussigkeit ab und siisst

mehrmal durch Decantiren aus.- Zuletzt bringt man den Niederschlag in
einen Sack von reinem Leinen, wiischt. darin mit destillirtem Wasser ab und
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presst den Niederschlag sehr langsam und vorsichtig zwischen holzernen Press-
platten. Dadurch wird die Zcit des Austrocknens sehr abgektirzt, welche
immer eine gewisse Oxydation des Niederschlags bewirkt. Kalte verdiinnte
Weinsiiure ziehl aus jedem trocknen Goldschwefel etwas Antimonoxyd aus,
das durch Schwefelwasserstoff angezeigt wird. Bei kleineren Mengen des

Praparats wird das Austrocknen durch Trochisciren sehr beschleunigt. Man
sticht den feuchten Niederschlag vom Filtrum mit einem elfenbeinernen Lof-

felchen aus und setzt diese Stiche auf einen'Bogen gutes Filtrirpapier
,
das

auf einem Spansiebe oder einer Hiirde von Leinen ausgebreitet liegt, neben
einander auf. Grosse und kleine Mengen trocknen in dieser Art gleich schnell,

weil jedes einzelne Stiickcben gleich gross ist. Das Wasser zieht in das Pa-

pier, und dieses ist an beiden Seiten dem Austrocknen ausgeBetzt. Die wasser-

verdunstende Flacke ist demnach um mehr als die des untergelegten Papieres

vermehrt. Erst nacb vollstandiger Austrocknung werden die Stiicke so, oder
als Pulver in wohl zu verschliessende Glaser untergebracht. Licht soli die-

selben nicht trelfen.

Der Yorgang in dieser Arbeit ist folgender: Der atzende Kalk causticirt

zunachst das kohlensaure Natron, das Aetznatron lost den Schwefel zu einem
Ueberschwefelnatrium und unterschwefligsaurem Natron. Der Sauerstoff des

Natrons tritt an Schwefel, und die gebildete Saure schiitzt eine entsprechende
Menge Natron gegen Zersetzung. In dieser Art geht sowohl vom Natron als

Schwefel etwas verloren. Bringt man das Schwefelantimon zugleich in die

Lauge, so tritt auck Sauerstoff an dieses, und es entsteht antimonsaures Na-
tron oder, wie Andere wollen, Antimonoxydnatron

,
was hier gleichgultig ist.

Jedenfalls tritt auch Antimon in den ungelosten Rest.

Kommt nun das Schwefelantimon in die Lauge, so lost sich dieses als ein

gegen das Schwefelnatrium saurer Korper in diesem auf, welches durch die

feine Vertheilung, durch das mitAufwallen verbundene Kochen befordert wird.

Weil aber das Schwefelantimon ein fester Korper ist, dessen Theile, von aus-

sen anfangend, sich nur allmalig losen, muss das Kochen so lange fortgesetzt

werden. Die ungelosten Theile setzen sich in der Ruhe ab und die Losung
klart sich. Sie wird mechanisch getrennt. Die zweite Behandlung mit Was-
ser bezweckt, die in dem Niederschlage sitzende Fliissigkeit zu gewinnen. In

der Fliissigkeit befindet sich die Losung des Schwefelantimon - Schwefel

-

natriums und unterschwefligsaures Natron. Das erstere Salz ist in der grosseren

Menge darin und krystallisirt am leichtesten, weshalb man sich dieser Eigen-

schaft bedient, um es von den anderen Stoffen mechanisch zu trennen. Die

Mutterlauge ist hellgelb gefarbt und enthalt noch hohere Schwefelungsstufen

von Schwefelnatrium. Die Krystalle des Salzes sind in reinem Zustande fast

farblos; von der Mutterlauge erhalten sie aber meistens einen merkbaren

Stich ins Gelbliche, was in Bezug auf das Praparat ganz unerheblich ist.

Das Schlipp e’sche Salz besteht, nach der Analyse von Rammelsberg,
aus 3 At. Schwefelnatrium (3 NaS = 117), 1 At. Fiinffach- Schwefelantimon

(SbS6 == 202) und 18 At. Wasser (18 HO = 162), hat also das Atomgewicht

481. Darin sind 202 Schwefelantimon
;

es ist also die Ausbeute zu —
oder zu 42 Proc. des krystallisirten Salzes in Aussicht zu nehmen.

Dieses Salz stellt blassgelbe, fast farblose, durclisichtige, regelmassige Te-

traeder mit abgestumpften Ecken dar. Es besitzt einen bitterlich alkalischen,

metallischen Geschmack. Es lasst sich nicht unverandert aufbewahren, son-

dern erhalt an der Luft rothe Flecken. Die Kohlensaure der Luft bewirkt

diese Zersetzung. Schwefel mit der Losung des Salzes mehreStunden gekocht,

zerstort es vollstandig unter Fallung eines kermesfarbigen Pulyers. Es ist
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unloslich in selbst schwachem Weingeist. Dieses Salz wird durch alle Siiuren

zersetzt. Das Schwefelnatrium wird unter gleichzeitiger Zersetzung von Was-
ser in Schwefelwasserstoff und ein Natronsalz zerlegi. Damit hat denn das

Schwefelantimon (SbS5 )
sein Losungsmittel verloren und fa lit nieder. Hierauf

beruht die Darstellung des Goldsehwefels.

Der Goldschwefel ist ein gelbrotbes Pulver oder eine lose zusammenhan-
gende Masse von schwachem Schwefelgeruch und siisslichem Schwefelgeschmack.

Er wirkt schwaoh brechenerregend. Er besteht aus 1 At. Antimon (122) und
I 5 At. Seliwefel (80). hat also das Atomgewicht 202. Er verwandelt sich, bei

: abgehaltener Luft erhitzt, unter Yerlust. von 2 At. Schwefel in graues Schwefel-

antimon. Auf dem Feuer blaht er sich auf und verbrennt mit Schwefel-

flamme. Ivalte concentrirte Salzsaure farbt ihn gi'au. In erwarmtem Ammo-
niak ist er ganz loslich. Enthalt er zu viel Schwefel, so bleibt dieser zuruck.

In kalter Natronlauge lost er sich rasch zu einer gelben Fliissigkeit. Beim
Kochen scheidet sich antimonsaures Natron ab.

Die oben beschriebene Methode ist unstreitig die leichteste und bei glei-

chem Aufwande von Substanz ausgiebigste. Man hat sich viele Miihe gegeben,

theoretisch und praktisch die Gewichtsverhaltnisse der Ingredienzien festzu-

stellen, so dass keines in einer verlorenen Menge hinzugezogen wurde. Die-

ses Bestreben kann derNatur der Sache nach keinen absoluten Erfolg haben,

da man mit einem unloslichen Stoffe, der als Pulver angewendet wird, zu
thun hat. Nimmt man auch vom Schwefelantimon eine bei weitem nicht ge-

niigende Menge
,
so bleibt der Bodensatz dock immer grau. Man muss sich

also schon darin finden, dass von einem Stoffe ein Ueberschuss vorhanden ist.

Wenn man kohlensaures Natron auch mit wenigem Schwefel kocht, so erhalt

man eine gelbe Losung, welche eine hohere Schwefelungsstufe enthalt. Man
hat es also nicht in der Gewalt, durch scharfe Feststellung der Gewichte die

Bildung eines bestimmten Korpers zu ei'reichen. Wenn maix genau die Natur
der stattfindenden Zersetzung kennte, so liessen sich allerdings theoretisch

die Gewichtsverhaltnisse ermitteln. Unter der Annahme, dass das atzende

Natron von Schwefel in unterschwefligsaures Natron und einfaches Schwefel-

natrium zersetzt werde, wurde man zu dem Scblusse kommen, dass 2 At.

Schwefelantimon, 9 At. kohlensaures Natron und 16 At. Schwefel zu nehmeix
seien. Yon diesen 9 At. Natron wiirden 6 mit den 2 At. Schwefelantimon in

das Schlippe’sche Salz eingehen. Die davon herriihrenden 6 At. Sauerstoff
wiirden mit 6 At. Schwefel zu 3 At. unterschwefliger Saure zusammentreten,
die sich mit 3 At. Natron verbanden. 6 At. Schwefel triiten zu den 6 At.
Natrium, 4 At. Schwefel zu den 2 At. Schwefelantimon und 6 At. Schwefel
waren in der unterschwefligen Saure enthalten, also in Allem 16 At, Schwefel
verwendet. Darnach waren in abgekiirzten Zahlen 3 Theile Schwefelantimon,
10 Theile krystallisirtes kohlensaures Natron, 2 Theile Schwefel und 3 Theile
Kalk zu nehmen. Allein die Praxis entspricht nicht ganz dieser Berechnung,
und man kehrt auf den Weg des Versuchs zuruck, d. h. man probirt mit
verschiedenen theils empfohlenen, theils combinirten Verhaltnissen und beob-
achtet die Erscheinungen. Je weniger Mutterlauge iibrig bleibt, desto besser
i3t das Gemenge. Ist das Gemenge zu dunkel, so ist zu viel Schwefel und
Natron vorhanden. Durch solche Versuche gelangt man endlich zu einem
praktisch guten Verhaltniss und zur Ueberzeugung, dass man nicht Alles aufs
Feinste herausklixgeln kann. In der Pharmacopoea universalis hatte ich fol-

gende Verhaltnisse angenommen: 12 Kalk, 54 kohlensaures Natron, 6 Schwe-
fel, 18 Schwefelantimon, und danach giinstige Resultate erhalten. Ilier ist
der Schwefel % vom Schwefelantimon. Die Pharmacopoe hat ihn zu i/

6 an-
genommen. Auf 1 At. Schwefelantimon rniissen doch nach der Analyse zu-
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nachst 2 At. Schwefel kommen, um daraus Fiinffach-Schwefelantimon zu er-
zeugen, und noch 3 At. Schwefel zu den 3 At. Schwefelnatrium. Also im
blossen S chlipp e’schen Salze kommen auf 1 At. Schwefelantimon (170) 5 At.
Schwefel (80), also beinahe die Ilalfte vom Gewichte des Schwefelantimons.
Man siebt also, dass darauf gerechnet ist, dass ein grosser Theil Schwefelanti-
mon ausserhalb der Yerbindung bleibt. Die Hamburger Pharmacopoe von
1835 lasst das Salz aus 6 krystallisirtem kohlensauren Natron, 1% gebranntein
Kalk, 3 Schwefelantimon und 1 Schwefel bereiten.

Frederking hat in einer kritischen Behandlung dieses Gegenstandes
(Archiv d. Pharm. 28, 04) dem Verhaltnisse von 0 krystallisirtem kohlensauren
Natron, 4 1

/2 Schwefelantimon, iy
2 Schwefel und dem nothigen Kalk den Vor-

zug gegeben.

Statt des krystallisirten kohlensauren Natrons bediene ich mich immer
der calcinirten Soda, deren Gehalt ich durch einen alkalimetrischen Versuch
bestimme. Ich wage mimlich gleiche Mengen krystallisirtes kohlensaures Na-
tron und calcinirte Soda ab, und bestimme mit der Burette, wie viel von der-
selben Saure ich gebrauche, um diese Mengen der Salze zu sattigen. Diese
Mengen geben die relative Starke an, und umgekehrt die Mengen, welche von
jedem Salze zu nehmen sind. Gesetzt 2 Grm. krystallisirtes kohlensaures Na-
tron haben 12 CC., und 2 Grm. calcinirte Soda batten 30 CC. Saure gesattigt,

so verhalten sich die Starken wie 12 zu 30, und die Mengen wie 30 zu 12.

Waren also 30 Unzen krystallisirtes kohlensaures Natron vorgeschrieben, so
hatte ich statt deren 12 Unzen calcinirte Soda anzuwenden. Nach einer sol-

chen Berechuung wurden 24 Unzen Kalk, 51 Unzen calcinirte Soda, 12 Unzen
Schwefel und 36 Unzen Schwefelantimon genommen. Es w'urde eine bedeu-
tende Menge S chlipp e’sches Salz gewonnen, welches zum Theil sogleich
gelost, und deswegen nicht gewogen wurde. Die Fallung wurde mit ver-
diinnter Schwefelsaure bewirkt.

Die Mutterlauge vom Schlippe’schen Salze wurde mit Schwefelsaure ge-
fallt, und der sehr hell gefarbte Niederschlag ausgewaschen. Derselbe wurde
mit kohlensaurem Ammoniak behandelt, filtrirt und mit Schwefelsaure gefallt

wTodurch sich hellgelbes Schwefelarsenik ausschied. Selbst der Goldschwefel
giebt, mit kohlensaurem Ammoniak behandelt, eine Fliissigkeit, aus welcher
sich durch Yersetzen mit ubersehiissiger Salzsaure Spuren von Schwefelarsenik
fallen lassen. Allein sie sind so ausserordentlich unbedeutend, dass man sie

fiiglich iiberseken kann. Auch nimmt der Goldschwefel durch Behandlung
mit kohlensaurem Ammoniak eine unangenehme, trube Farbe an.

Ausser dieser Methode hat man nun noch die auf trocknem Wege, wo
ein Gemenge von Glaubersalz und Kohle durch Gliihen zu Schw? efelnatrium

reducirt wird, in dessen Losung man nachher das Schwefelantimon mit

Schwefel kocht. Auch kann man das Schwefelantimon mit gliihen und nach-

her nur den Schwefel mit aufkochen. Diese Methoden geben allerdings eine

reichliche Ausbeute, weil kein unterschwefligsaures Salz entsteht. Berechnet

man aber die Kosten des Gliihens, den Yerlust des Tiegels und der daran

hangen bleibenden Substanzen, so stellt sich dennoch kein Yortheil heraus.

Die urspriingliche Vorschrift von dem Entdecker Schlippe (Schweigger’s
Journal 33, 320) besteht darin, dass man 4 Schwefelantimon mit 8 trocknem

Glaubersalz und 2 Kohle schmilzt und diese Masse gepulvert mit 1 Schwefel

kocht. Daraus sollen 9 Salz erhalten werden. Die Mutterlauge enthalte fast

kein Antimon mehr und gebe mit Siiuren einen Niederschlag von fast reinem

Schwefel. Dies stimmt auch ganz mit der Rechnung, denn liier hat der

Schwefel nur die 2 At. des Goldschwefels, die er mehr als das Schwefelanti-

mon enthalt, zu ersetzen, und dies macht auf 170 Theile nur 32, also den
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51/3 Theil des Schwefelantimons
,
wahrend die Vorschrift "den vierten Theil

nimmt, abgesehen von deni beim Gliihen unvermeidlichjen Verluste.

Die alteren Methoden ohne vorgangige Bildung des krystallinischen Salzes

sind ganz zu iibergeken. In chemischen Fabriken hat man den Goldschwefel

durcb Kochen von Kalk mit Schwefelantimon und Schwefel und Fallen mit

Salzsaure dargestellt, und sich hierbeimit dem Zusatz des Schwefels ganz nach
der Farbe des Niederschlags gerichtet. Dieser kaufliche Goldschwefel enthielt

deshalb immer iiberschiissigen Schwefel, weil man eine helle, lebhafte Farbe
als einen Yorzug ansah.

Welchen Einfluss das rnehr oder weniger vollstandige Fallen auf den Nie-

derschlag habe, wurde von Schlickum in Winningen untersucht. Als er die

vorhandene Losung des Schwefelsalzes zufallig in zwei ungleiche Theile, die

fallende Saure aber in gleiche Theile theilte, ereignete es sich, dass die eine

Losung alkalisch, die andere nach dem Fallen sauer war. Die Verschiedenheit
der Farbe beider Niederschlage war ganz auffallend. Der vollstandig gefallte

Niederschlag zeigte die hohe Pomeranzenfarbe und der unvollstiindig gefallte

Theil eine ins Braunrothe stechende Missfarbe. Es wurden nun zunachstVer-
suche liber den Einfluss der Wassermenge angestellt, und dabei gefunden, dass,
als folgeweise auf 1 Theil Schwefelsalz 6, 12 und 36 Theile Wasser genommen,
bei vollstiindiger Fallung ganz gleich gefarbte Niederschlage erhalten wurden,
so dass die Y assermenge auf die Natur des Niederschlags keinen Einfluss
auszuiiben scheint.

4 Theile von dem Schwefelsalze bediirfen in ihrer vollstandigen Fallung
7 Theile officinelle verdiinnte Schwefelsaure.

Es wurde nun dies Verhaltniss zuerst angewendet, und der normale hoch-
farbige Goldschwefel erhalten.

Sodann wurden 4 Theile Schwefelsalz in 36 Theilen Wasser gelost und
mit 4 Theilen Saure gefallt, dann nach Yerlauf einer halben Stunde die iibri-
gen 3 Theile zugefiigt. Es wurde ein schmutzig- braunlicher Niederschlag er-
halten. 4 Theile des Salzes wurden in 42 Theilen Wasser gelost und mit
2 Theilen Saure versetzt. Der anfangs lebliaft gefarbte Niederschlag verlor
in der Flussigkeit seine schone Farbe und nahm ein sclimutziges Braunroth
an. Nach dem Abfiltriren wurden zu der Flussigkeit wieder 2 Theile Saure
gegossen und stehen gelassen, wodurch ebenfalls ein missfarbiger Goldschwe-
fel erzeugt wurde, und als nun zum zweiten Filtrat die noch iibrigen 3 Theile
Sauie gegossen wurden, entstand ein graugelblicher

,
hochst fabler Nieder-

schlag. So war also durch blosse Vertheilung der Fallung in 3 Theile in
jeder Fallung ein schlechtes, unbrauchbares Product erhalten worden, und es
geht daraus die ausgesprochene Hegel hervor, dass man in kurzer Zeit die
ganze Fallung bis zum Yorwalten der Saure ausfiikren miisse. Bei einer
kurzlich vorgenommenen Bereituug wurde ein Theil des Salzes durch Zu-
setzen von Schwefelsaure, ein anderer Theil durch Eingiessen in die Schwefel-
saure gefallt. Das zuletzt gewonnene Praparat war von so entscbieden schone-
rer larbe und besserem Ansehen, dass ich mir vorgenommen habe, nie mehrvon dem einmal erkannten richtigen Wege abzuweichen.
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Stibium sulphuratum laevigatum.
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Stibium sulpburatum nigrum laevigatum. Sulphurctum Stibii

nigrum. Antimonium crudum.

Es muss ganzlich frei von Arsenik und mbglichst frei von
Blei und Kupfer sein.

Dieser Korper dient zunachst zur Anfertigung dee Antimonoxyds und ent-

fernter zu der des Brechweinsteins; sodannwird er auch innerlich noch in Pul-

vern verordnet. Nach dern Wortlaut der Pharmacopoe kann man ihn als

Hiittenproduct ansehen und selbst das Lavigiren ist nicht dem Apotheker

zugewiesen, sondern er darf ihn lavigirt ankaufen.

Das Schwefelantimon ist in der Natur auf nassern Wege, wie alle Schwe-

felmetalle, entstanden und in sehr verschiedener Reinheit in seinen Erzen

vorhanden. Es istmeistens mit quarziger Gangart verwachsen und wird durch

Ausschmelzen bei gelinder Hitze und bei Abkaltung von Luft gewonnen.

Das Schwefelantimon erscheint gewohnlich in strahlig krystallinischen,

schwarz glanzenden Massen. Es hatein specif. Gewicht von 4,62. Es ist sehr

sprode, giebt ein schwarzgraues Pulver. Es ist leicht schmelzbar, zieht sicli

beim Erstarren nach dem Schmelzen stark zusammen, Risse bildend, kocht

in starker Gliihhitze und liisst sich bei abgehaltener Luft uberdestilliren. An
der Luft erhitzt verbrennt es mit Geruch nach schwefliger Saure unter Aus-

stossen von Antimonrauch und lasst antimonige Saure zuruck. Von conceu-

trirter Salzsaure wird es unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas und

Bildung von Chlorantimon (Sb Cl3)
zersetzt- Es besteht aus 1 At. Antimon

(122) und 3 At. Schwefel (48); Atomgewicht 170.

Wir kommen nun auf die Priifung des Praparats. Dieselbe ist nicht so

einfach, dass sie bei einer Revision der Apotheke mit Erfolg vorgenommen

werden konnte. Mit dem Lothrohr ist bier gar nichts zu erreichen, denn der

Geruch des verbrennenden Schwefels deckt jenen des etwa anwesenden Arse-

niks vollkommen zu. Ohnehin ist die Geruchprobe selbst bei metallischem

Antimon sehr unsicher und gar nicht rnehr zuliissig, wenn dieses, was haufig

der Fall ist, etwas Schwefelantimon enthalt. Es mussen also chemische Ope-

rationen zu Iiulfe genommen werden.

Man behandelt das liivigirte Erz mit concentrirter reiner Salzsaure bis

zur vollstiindigen Zersetzung. Aus der entstandenen Losung scheiden sich beim

Erkalten oder auch nach einiger Zeit Krystalle von Chlorblei aus, wenn der

Gelialt an Blei nicht sehr unbetrachtlich war; oder Chlorblei fallt durch Zu-

satz von Weingeist in diesem Falle nieder. Eine schwache Reaction wird

mit dem ^quantum fieripotest
11 der Pharmacopoe gedeckt werden. Aus der ein-

gedampften salzsauren Losung schliigt man durch Wasser den grdssten Theil

als Algarothpulver nieder, wonach die abfiltrirte Flussigkeit, neben etw'as An-

timonchlorid, Eisenchloriir und Kupferehlorid enthalt. Das Eisen kann man

nach Oxydation mit Chlor mit Sulfocyankalium leicht erkennen
,
oder auch

mit Ammoniak fallen
,
wo dann das Filtrat bei etwas betrachtlicher Kupfer-

menge blaulich erscheint. Nach dem Ansiiuren mit Salzsaure kann das Kupfer

dann auch durch Blutlaugensalz erlcannt werden.
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Zur Priifung auf Arsen digerirt man eine nicht zu kleine Menge des ge-

pulverten Schwefelantimons mit Ammoniakfliissigkeit, w eldie das Schwefel-

arsen fast vollstandig, aber auch stets etwas Sehwelelantimon auflost. Die

angesauerte Fliissigkeit giebt mit Schwefelwasserstott' einen orangeiarbenen

Niederschlag. Den getrockneten Niederschlag verpuflt man mit Natronsal-

peter, wobei sich Arsen in lbsliches arsensaures Natron
,
das Antimon in un-

losliches antimonsaures Natron verwandelt; beide werden durch Wasser ge-

trennt, und im Filtrate kann man das Arsen mit Sckwefelwasserstoff oder

mit dem Marsb’schen Apparate nacbweisen.

Es ist sieherer, erst den ammoniakaliscben Ausgang des Schwefelantimons

zu machen, als dieses sogleich mit Natronsalpeter zu verpuflen, weil man mit

grosseren Mengen arbeiten kann, und das Arsen sogleich in vorwaltender

Menge in die Hande bekommt.
Die Yorschrift der Pharmacopoe, dass das Schwefelantimon „omninou irei

sein solle von Arsen
,

ist leichter gegeben als befolgt. Es giebt kein Mittel,

welches der Revisor ex tempore mit Erfolg anwenden konne, um sich diese

Gewissheit zu verschaffen. Am sichersten schutzt sich Arzt und Patient ge-

gen einen Arsengehalt des Antimons, wenn er kein antimonhaltiges Arznei-

mittel verordnet resp. einnimmt.

Das Schwefelantimon wird erst im eisernen Morser zerstossen und durch

das feinste Sieb geschlagen. Dies Pulver wird mit Wasser zu einem fliissi-

gen Brei angeruhrt und im Porcellanmorser mit Porcellankeule unter star-

kem Drucke fein gemahlen. Hierzu eignet sich die in raeiner pharmaceu-

tischen Technik, 1. Aufl. S. 261, abgebildete Vorrichtung mit dem Morser

von S. 257; 2. Aufl. S. 302 mit Morser von S. 296, dann auch Fig. 242 auf

S. 297, ganz besonders. Es wird dann Wasser zugesetzt und abgeschlammt.

Der Ruckstand wird wieder zerrieben und abgeschlammt, bis alles aus dem
Morser verschwunden ist. Man kann mit dieser Operation sogleich die oben

erwahnte Ausziehung mit Ammoniak verbinden, welche hier um so wirksamer

sein wird, als alle Theilchen noch feucht und lose sind. Auch wird eine

Trocknung dadurch erspart. Man schlammt also in eine Flasche, lasst voll-

kommen absetzen, giesst das Wasser ab und giesst eine dem Absatz gleich

hohe Schicht Aetzammoniak auf. Es wird umgeschiittelt und mehre Tage
unter ofterem Umriitteln hingestellt. Zuletzt bringtman alles auf ein Filtrum,

wascht mit destillirtem Wasser aus und trocknet.

Stipites Dulcamarae. SBitterfufjlengel.

Solarium Dulcamara L. Solanaceen Bartling. V. 1. L.

Hin- und hergebogene Stamme und Aeste, 2 bis 4 Linien

dick, undeutlicb fiinfkantig, mit abwechselnden Knoten versehen,

mehr oder weniger warzig, der Lange nach gestreift oder ge-

furcht, aussen griinlich- oder braunlich - gelb
,
innen durch Aus-

trocknen des Markes hobl, mit diinner Rinde bedeckt, deren

ausserste Korkschicht beim Trocknen sich von der zuerst griinen,

•spater weisslichen Rinde trennt, und mit einem zuerst griinen,

spater gelblichen, sehr porosen, oft mit Jahresringen versehenen
Holze. Geschmack der Rinde bitter, des Holzes sliss.
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Die geschnittenen Bittersiissstengel, welche im Handel vor-

kommen, diirfen angewenclet werden.

Der im frischen Zustande widerliche Geruch geht beimTrocknen verloren.j

Man hat diese Stengel in Speciesform und als Pulver. Sie miissen glaichmas-l

sig gesolmitten werden, indem sie sonst nachher nicht mehr in Ordnung zuf
bringen sind. Es wird ein Extract davon bereitet.

Strychnium nitricum. @atyeterfaute3 0tn)d)iiin.

Nitras strychnicus.

Zarte, biegsame, weisse, seidenglanzende Krystalle von sehr

bitterem Geschmack. Das Salz ist in drei Theilen kochendem

!

und sechszig Theilen kaltem Wasser, schwer in wasserfreiem,

leichter in wasserhaltigem Alkohol loslich. Die wasserige Losung

reagirt neutral, sie wird durch Natronlosung gefallt, der Nieder-

schlag ist nicht in iiberschiissiger Natronlosung loslich. Erhitzt I

blaht es sich auf, verpufft mit Hinterlassung von Kohle, welche,
|

stark erhitzt, ohne Ruckstand verbrennt. Von Brucin muss es

frei sein.

Es ist in einem verschlossenen Gefasse sehr vorsicbtig aufzu-

bewahren.

Das Strychnin ist in den Krahenaugen in einer salzartigen Yerbindung I

enthalten. Dieselbe wird sowohl durch verdiinnte Sauren, als auch durch |i

verdunnten Weingeist gelost. Es giebt nun hauptsachlich diese zwei ver- I

schiedenen Methoden
,

das Strychnin auszuziehen. Entweder wird es mit

Weingeist ausgezogen und aus dem Riickstande des weingeistigen Auszugs

mit einem alkalischen Korper gefiillt und dann in Sauren gelost, oder es wird

mit verdiinnten Sauren ausgezogen, mit Erden oder Alkalien gefallt, dann

mit Weingeist ausgezogen und aus dem Destillationsriickstande mit Sauren

die Strychninsalze dargestellt. Die erstere Methode ist vorzuglich in Pharma-

copoeen befolgt, die letztere wird bei der Bereitung im Grossen angewendet.

Beide Bereitungsmethoden haben noch eine Menge Modificationen in der I:

Wahl der Stoffe und der Reihenfolge der Oiierationen. Einen Hauptbestim*
|

mungsgrund bei der Wahl der Methode giebt immer die Schwierigkeit der
|

mechanischen Yerkleinerung der Krahenaugen ab. Bei der weingeistigen

Extraction miissen sie vorher in ein grobes Pulver verwandelt werden. Die

vorige Pharmacopoe empfahl zu diesem Zwecke ein vorlaufiges Austrocknen

in einer sehr milden Temperatur. Man wird aber fiuden, dass die Sache da-

mit nicht abgemacht ist, und dass das Zerstossen der so getrockneten Krdhen-

augen noch eine hochst miihsame und zeitraubende Ai’beit ist. ^an bedarf

dazu einer schweren Keule und muss geringe Mengen in den Morser geben,

damit keine doppelte Schiclit entstehe, und die ganze Gewalt der Iveule auf

wenige Samen falle. Es wird in dieserArt ein grobes, aus sehr harten Stuck

-

chen bestehendes Pulver erhalten, und keine vollstiindige Aufschliessung der

Samen bewirkt.
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Vie] vollstiindiger geschieht dies nacb der Methode von Merck. Die

Samen werden in Wasser, dem der ackte Theil der angcwcndeten Krahen-

augen an Schwefelsiiure zugesetzt ist, so dass sie von dem Wasser eben be-

deckt werden, 24 bis 36 Stunden lang in einem bedeckten ICcssel von Kupfer

gekocht. Hierdurck erweichen sie vollstandig, so dass sie nun zwisclien

steinernen Walzen zerquetscbt und zermablen werden konnen. l)iese Arbeit

geht sehr leicht. Man presst den Brei aus, kocht den Riickstand wieder mit

Wasser und presst wieder aus. Siimmtlicke Fliissigkeiten verseizt man mit

aberschussigem Aetzkalk, giesst die Fliissigkeit ab und presst den Niederscklag

aus, befiandelt ihn dann zweimal beiss mit einer hinreicbenden Menge Alkobol

ron 0,85 specif. Gewiclit, destillirt den Weingeist ab und lasst den Poickstand

erkalten; man entfernt die Fliissigkeit von dem gebildeten Fiiederscblage,

wascht diesen mit kaltem Weingeist, so lange sicb dieser nocb stark farbt,

kocbt das weissgraue Pulver mit hinreickendem Alkobol und Thierkoble und

Bltrirt beiss. Beim Erkalten lcrystallisirt reines Strychnin beraus, aus dem

man durcb Losen in verdunnten Sauren die Salze bereitet.

Die Mutterlaugen werden mit Kali oder Ammoniak gefallt, und der Nie-

derschlag mit Wasser gekocht, so lange es noch nacb dem Erkalten Brucin

absetzt. Das Ungeloste ist Strychnin und wird entweder mit Weingeist kry-

stallisirt, oder mit Sauren in Salze verwandelt.

Zu der bescbriebenen Methode der Verkleinerung diirften nur in cbemi-

schen Fabriken die erforderlicben Gerathschaften, namentlicb die steinernen

Walzen vorbanden sein. Wegen der starken Saure, womit die Samen getrankt

sind, ist ein Bebandeln in eisernen Morsern niclit zulassig.

Die vorige Pbarmacopoe batte nun die weingeistige Ausziebung angenom-

men. Dieselbe geschiekt in der Blase des Apparats bei gelindem Feuer, um
debt zu viel Weingeist abzudestilliren. Das Auspressen gesebieht nacb dem
Erkalten mit Bescbleunigung, urn. Weingeistverlust zu vermeiden. Das Ab-
destilliren des Weingeistes geschieht wieder aus der Blase. Dann wird der

Poickstand in eine Porcellanschale mit Ausguss gebraebt und darin zurExtract-

consistenz verdampft. Das Extract wird in fiinf Pfund Wasser gelost, um die

nicht salzartigen, in Weingeist loslicben Substanzen zuriickzulassen. Die filtrirte

Losung wird mit gebrannter Magnesia gefallt und damit eine Wocbe lang

inter ofterem Umschiitteln steben gelassen, dann mit kaltem Wasser abge-

waschen und getrocknet. Das nun bleibende Pulver wird in derWarme zwei-

mal mit Spiritus von 0,840 bebandelt, und derselbe aus den Ausziigen abde-

stillirt. Das nun pulverformig zuriickbleibende Strychnin wird mit rectificir*

:em Weingeiste von 0,897 kalt gewaseben, dann in verdiinnter Salpetersaure

mit Hulfe der Warme gelost, warm filtrirt und zur Krystallisation verdampft.

Diese Operationen sind allerdings sebr weitlaufig und erfordern eine im
Allgemeinen getibte Pland. Es ist keine Frage, dass bei einzelnen Darstellun-

gen ein grosser Verlust entsteben miisse, indem bei der, wenn aucb schwachen
Loslicbkeit des Strychnins in den Waschfliissigkeiten immer eine nicht zu ge-
winnende Menge verloren geben muss, und in den vielen Gefassen, Tricbtern,

7iltem ebenfalls viel hangen bleibt. Aus diesem Grunde darf man nicht mit
m kleinen Mengen Krahenaugen arbeiten. Auf der andern Seite kann bei der
tebr energiseben Wirkung dieses Korpers, der in Brucbtbeilen von Granen
gebraucht wird, und bei dem im Ganzen seltenen Gebraucbe desselben der
jinzelne Apotheker sich nicht diejenige Uebung und Erfahrung versebaffen,

lie zu einem erfolgreichen Arbeiten unentbehrlich ist. Es ist deshalb anzuer-
scennen, dass die neue Pharmacopoe die Bereitung dieses furchtbaren Giftes

lem Apotheker erlassen bat.

Das Strychnin krystallisirt aus der wasserig- weingeistigen Losung bei
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Ireiwilligem Verdunsten in blendend weissen
,

glanzenden, regelmassigen *

Octaedern oder in sehr kleinen, vierseitigen Prismen. Beim schnellen Ver- i

dampfen erhalt man es als ein weisses, korniges Pulver. Es ist luftbestandig,
j

geruchlos, schmeckt sehr bitter mit einem eigenthumlichen, gleichsam metal-
lischen Nachgeschmack. Es wirkt sclion in kleinen Gaben sehr giftig. Seine

;

Wirkung erstreckt sich liauptsachlich auf das Riickenmark und die davon
ausgehenden motoriscdien Nerven. Dem dadurch veranlassten Tode gehen die

furchtbarsten Krampfe der Riickenmuskeln, Opisthotonus, voran. Es wirkt -

besonders todtlich auf blindgeborne Thiere, wie Iiunde, Wolfe.

Das Strychnin ist nicht vollstandig schmelzbar, nicht fliichtig und wird
leicht durch Hitze zerstort; es erfordert zur Losung 7000 Theile kaltes und;
2500 Theile kochendes Wasser. Die hundertfach verdunnte Losung schmeckt -

noch merklich bitter. In absolutem Alkohol ist das Strychnin fast unloslich,

dagegen leichter loslich in wasserhaltigem. Die Losungen werden erst nach.
langerer Zeit gesattigt, was bei der Bereitung sehr zu beachten ist. Seine

chemische Formel ist C42H22N 2 04 ,
und es hat darnach das Atomgewicht 334.

Das Strychnin neutralisirt Sauren vollstandig und bildet mit ihnen die

Strychninsalze, welche durch Auflosen des Strychnins in verdiinnten Sauren
und Yerdunsten der Losungen erhalten werden. Die Salze sind meistens
krystallisirbar und leicht loslich in Wasser, schmecken uberaus bitter und
wirken ausserst giftig.

Der dispensirende Apotheker hat bei Verordnungen darauf zu sehen, dass

wirklich Losung stattgefunden habe, und dass nicht etwa das fein geriebene

Salz mit den Vehikeln ins Glas gebracht werde. Es ist mir ein Fall bekannt,

dass durch ein schlecht verordnetes Recept, wobei wegen zu grosser Menge
von reinem Strychnin keine Losung moglich war, der Kranke durch den
letzten Theeloffel der Arznei seinen Tod gefunden hat, indem er nun den
ganzen ungelosten Rest auf einmal verschluckte. Der Apotheker ist demnach
berechtigt und verpflichtet

,
wenn keine vollstandige Losung erfolgt, dem

Arzte Vorstellungen zu machen, um sich gegen Verantwortlichkeit zu decken,

und der Arzt wird diesen Gehor schenken. Jedenfalls bleibt die beste Yer-

ordnung in dispensirten Pulvern, worin man sicherer als in Tropfen jeden

beliebigen Bruchtheil geben kann.

Das officinelle Salz ist das salpetersaure Strychnin. Es hat sich bei jedem

Alkaloid eine Salzverbindung besonders Geltung verschafft; bei dem Chinin

das schwefelsaure, beim Morphium jetzt das salzsaure, beim Strychnin das salpe-

tersaure Salz. Dieses hangt meistens von ausseren Umstanden ab. Da alle

losliche Salze der Alkaloide gleiche Wirkung haben
,

so war es zweckmassig,

dasjenige zu wahlen, was sich am leichtesten darstellen lasst, was die sicher-

sten Zeichen der Reinheit an sich tragt und sich zur Dispensation am besten

eignet. Beim Chinin und Strychnin war dies schon friiher gerathen, in der

siebenten Auflage der Pharmacopoe nun ai\ch beim Morphium.
Das neutrale salpetersaure Strychnin krystallisirt leicht in perlmutterglan-

zenden, buschellormig vereinigten Nadeln. Es ist in warmem Wasser weit

loslicher als in kaltem, in Weingeist weniger loslich als in Wasser und un-

loslich in Aether. Es versteht sich von selbst, dass keine alkalische Praparate

oder Erden zugleich mit verordnet werden, indem dadurch Zersetzungen ent-

stehen, so wie es schon an sich rationeller ist, so stark wirkende Stoile ganz i

einzeln zu verordnen, um die Wirkung beobacliten und richtig beurtheilen

zu konnen.

Das salpetersaure Strychnin besteht aus 1 At. Strychnin, 1 At. Salpeter-

saure und 1 At. Wasser. Ein saures Salz krystallisirt bei Ueberschuss an <
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Siiure. Man hat also hoi Bereitung des officincllen Salzes daraul zu sehen,

dass etwas Strychnin ungelost bleihe.

Das saure Salz wird beim Austrocknen durch Zersetzung rotli und ver-

pufft beim Erhitzen. Eigentlich erprobte Gegengifte bei Strychninvergiftung

sind unbekannt; man hat Thee- oder Gallapfelaulguss aus theoretischen Griin-

den empfolilen, da alle Alkaloide von Gerbsiiure gefallt werden.

Das Strychnin ist in alien Pflanzenstoften, welche es enthalten, den Kxahen-

augen
,
Tgnatiusbohnen und der falschen Augusturarinde

,
mit, einem andern

Alkaloide, dem Brucin, vergesellschaftet.

Es liegt gewiss in einem noch nicht erkannten Grunde, dass die Alkaloide

immer mindestens paarweise vorkommen; so ist das Chinin mit dem Cinchonin,

d.as Morphium mit dem Narcotin und den anderen Alkaloiden, das Yeratiin

mit Sabadillin und dem Jervin vereinigt.

Das Brucin ist ebenfalls in den Krahenaugen an eine Saure gebunden,

die man Igasursaure genannt hat, ohue sie genau zu kennen. Schvacher

Weingeist zieht auch die Brucinsalze aus; sie werden zugleich durch die

Magnesia gefallt und zugleich wieder vom Weingeiste gelost. Bei dem Ver-

dunsten der weingeistigen Losung scheidet sich zuerst das Strychnin aus, und

das Brucin bleibt wegen seiner grdsseren Loslichkeit mit Farbestoflen in der

Mutterlauge. Man versetzt diese Losung mit saurem kleesauren Kali, wodurch

ein in absolutem Alkohol unloslickes Salz entsteht. Aus diesem zieht man

den Farbestoff mit Alkohol aus und behandelt den Rest mit Magnesia und

Weingeist wie bei den ubrigen Alkaloiden.

Das reine Brucin (C4GH 26N2 0 8)
krystallisirt bei langsamem Yerdunsten in

farblosen, vierseitigen Saulen, die aber haufig einen Stich ins Gelbe haben. Es

bildet mit Sauren Salze, die ebenfalls unertraglich bitter schmecken und eine

heftige Wirkur.g auf das Nervensystem ausiiben, jedoch minder energisch als

die Strychninsalze. Es ist nicht zu medicinischer Anwendung gelangt. Das

Brucin lost sich in Salpetersaure unter Zersetzung mit lebhaft rotker Farbe

auf, die durch Erwarmen ins Gelbe iibergeht und bei Zusatz von Zinnchloriir

eine purpurviolette Farbung und Fallung giebt. Man bedient sich dieser

Erscheinung, um eine Verunreinigung des Strychnins mit Brucin zu entdecken.

Man behandelt es zu diesem Zwecke mit concentrirter Salpetersaure. Entstehen

die beschriebenen Farbenveranderungen, so ist das Strychnin brucinhaltig.

Das Strychnin kann fur den Apotheker Gegenstand gerichtlicher Unter-

suchung werden. Die besten Verfahrungsarten sind von Graham und Hof-
mann*) in einer eigenen Untersuchung iiber den moglichen Strychningehalt

bitterer Biere entwickelt und niedergelegt worden. Sie schlagen das Strychnin

aus der Fliissigkeit, worin es gelost sein konnte, mit Thierkohle nieder, indem
sie damit eine Nacht stehen lassen. Die Flussigkeiten verlieren dadurcli alle

Bitterkeit. Die getrennten und mit Wasser gewaschenen Koklen werden ge-

trocknet und dann mit starkem Weingeist ausgekoclit, welcher das Strychnin

lost. Der Weingeist wird abdestillirt
,
die wasserige Fliissigkeit mit einem

Tropfen Aetzkalilosung und Aether geschutteh, und die Aetherlosung auf einem
Uhrglase verdampft. Wenn man so das Strychnin isolirt hat, so kann man
seine Gegenwart durch die folgende Probe feststellen. Man befeuchtet das

abgekratzte Pulver mit unverdunnter Schwefelsaure und wirft ein Paar Frag-
mente von rothem chromsaurem Kali hinzu. Es erscheint sogleich an den
Beruhrungspunkten eine intensive, schon violette Farbung, welche sich durch
die ganze Fliissigkeit verbreitet und nach einigen Augenbliclcen wieder ver-

*) Annalen der Phartn. 83 ,
39.
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schwindet. Die Gegenwart selbst kleiner Mengen organischer Korper hindert
:

dicse Reaction, weshalb die vorberige Reindarstellung in der angefuhrten
AVeise geschehen muss. Nach William Davy (Archiv der Pbarm. 77, 51.)
soil das rothe Cyaneisenkalium nocli sicherer sein, welches damit eine ausser- ?

ordentlicb intensive violette Farbe giebt, welche stabil und unabhangig von
der Gegenwart organischer Materien ist, y50000 des Gewiclits an Strychnin
soli dadurcli angezeigt werden. Die Behandlung des trocken dargestellten

Salzes mit concentrirter Schwefelsaure muss ebenfalls vorausgehen.
Das Strychnin wurde 1818 und das Brucin 1819 von Pelletier und Ca-

ventou entdeckt.

Sulphur suhlimatum. Flores Sulphuris. ©dnuefctbtmiicn.

Ei’ darf weder durch Selen, nocli durch Scliwefelarsenik ver-

unreinigt sein.

Der meiste in den Gewerben verwendete Sckwefel kommt im gediegenen

Zustande in der Natur vor. Er wird durch Aussckmelzen und Sublimation
jj

von dem Quarzgestein getrennt. In den vulkanischen Gegenden Italiens, wie

Neapel, Toscana und an der Siidkiiste von Sicilien, finden sicli grosseMassen

von gediegenem Sckwefel in Kalk und Thonmei’gel abgelagert. Es ist sehr

wahrscheinlich, dass dieser Schwefel urspriinglick aus dem Schwefelwasser-

stoffgas herstammt, welches, mit sckwefliger Saure, Wasserdampf, Luft und

sandformigem Schwefel gemengt, jenem Boden in Gasstromen entquillt, die

Fumarolen genannt werden. Durch die gluhenden Laven wird das Schwefel-

wasserstoffgas in theilweise Yerbrennung gesetzt, und die gebildete sclweflige

Saure zersetzt sick mit dem unverandert gebliebenen Sckwefelwasserstoff zu

Wasser und Schwefel, der theils vom Gasstrom mit fortgenommen w'ird, theils

auch in die Spalten und Risse des Gebirges sublimirt. Sicilien liefert jahrlich

iiber anderthalb Millionen Centner, das Festland von Italien viel weniger.

Man pflegt den natiirlichen Schwefel an Ort und Stelle durch Destination von

lremden, erdigen Bestandtheilen zu trennen, welche wenigstens die Iialfte sei-

nes Gewiclites betragen. Zu diesem Zweck wird er in einem Ofen, welcher

zwei Reihen von irdenen Topfen enthalt, die von oben gefiillt und durch einen

passenden Deckel verschlossen werden ,
und welche durch eine nach aussen

Fig. G8.

b

fuhrende Rokre im oberen

Theile des Topfes den

Schwefeldampfentweichen

lassen, stark erkitzt. Fig.

68 zeigt eine Ansicht der

o ganzen Vorrichtung. Die-

ser so erkalteneRoksckwe-

fel wird meistens noch ein-

mal destillirt, um ihn rein

BR darzustellen. Der Schwe-

Schwefelclestillation.

* fel schmilzt bei 83,6° R.

(104,5° C.), und siedet bei

einer sehr koken Tempe-

ratur, iiber welche die An-

o-aben sehr stark abwei-O
chen. Man nimmt gewohn-

lich 252° R. (315° C.) als
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Siedepunkt des Schwefels an. Wird der Schwefel iiber seinem Sclimelzpunkt

verdichtet, so erhalt man ihn im geflossenen Zustande, wird aber sein Dampf
durch viel kalte Luft sogleich unter seinen Schmelzpunkt gebracht, so schlagt

er sich als feines Pulver, Schwefelblumen, nieder.

Sulphur depuratum. ©cveinigter

Flores Sulphuris loti.

Schwefel werde zu wiederholten Malen abgewaschen, zuletzt

mit destillirtem Wasser, bis er von der anhangenden Saure vollig

befreit ist. Dann wird er getrocknet und gesiebfc.

Er muss ein citronengelbes, feines, ganz trocknes Pulver

sein. Sollte Saure darin durch den Geschmack zu erkennen sein,

so muss diese durch Auswaschen entfernt werden. Er muss er-

hitzt sich vollstandig oder bis auf einen sehr geringen Riickstand

verfluchtigen.

Er ist in einem gut verscklossenen Gefasse aufzubewabren.

Das Wascben des Schwefels wird am besten in der folgenden Art vor-

;
genommen.

Man bringt die Schwefelblumen in eine weite Schiissel mit gut,em Aus-

gusse, setzt etwas Wasser zu und vertheilt mit einer holzernen Keule, bis

alles gleichmassig zerdriickt ist. Dies ist nur moglich, wenn wenig Wasser
angewendet wurde, damit keine Theilchen sckwimmen konnen. Nachdem
alles befeuchtet ist, bietet das Auswaschen keine Schwierigkeiten mehr dar.

Alan verdiinnt nun die feuchte Schwefelmasse mit viel Wasser, schlammt sie

auf und giebt sie durch ein so weites Haarsieb,,dass alle einzelnen Schwefel-

theilchen durchgehen, und nur die noch nicht vertheilten Kliimpchen auf dem
Siebe liegen bleiben. Diese spiilt man in die Schiissel zuriick, zerdriickt sie

:mit der holzernen Keule und wiederholt das Schlammen, bis alles durchge-

.gangen ist. Ohne dieses nasse Durchschlagen durch ein, Sieb erhalt man keine

schone, vollkommen entsauerte Schwefelblumen; denn die dickeren Kliimpchen

lassen das Wasser nicht eindringen und bleiben sauer. Man giesst nun das

uberstehende Wasser durch einen vorher befeuchteten Spitzbeutel ab und
wascht rnehrmals ab, zuletzt nach Vorschrift mit destillirtem Wasser. Es
wird nun die ganze Masse in den Spitzbeutel geschlammt, das Wasser ablau-

:fen gelassen und etwas gepresst. Den ziemlich fest zusammenhangenden
•Schwefel zerbricht man und trocknet ihn auf Papier im Trockenschranke.

'Wenn er trocken ist, wird er noch einmal zerrieben und durch ein Sieb ge-

^schlagen, am unzerriebene Theilchen auszusondern. Diese werden ebenfalls

durchgerieben. Gut entsauerte Schwefelblumen werden nicht wiederum feucht,

-sondern behalten die pulverige, bewegliche Consistenz selbst in Holzkisten

aufbewahrt. Am besten ist es jedoch, sie in mit Papier ausgeklebten Blecli-

ka3ten zu bewahren, da der Yorrath leicht fur Glasgefasse zu gross ist.

Die Priifung auf einen Saureriickhalt geschieht mit blauem Lackmuspapier,
das man in den mit Wasser befeuchteten Schwefel eintaucht.

Mohr, Commontar. 39
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Sulphur praecipitatum. ^pracipitirter ©cbroefel.

Lac Sulphuris.

Nimm: Frisch gebrannten Kallc, zehn Theile. . . 10

Wasser, sechszig Theile 60

Schwefel, vier unci zwanzig Theile .... 24
Wasser, zweihundert vierzig Theile . . . 240

Wasser, einhundert funfzig Theile .... 150

Chlorwasserstoffsaure, dreissig Theile . . 30

Destillirtes Wasser, sechszig Theile . . . 60

Riihre den Kalk in einem eisernen Kessel mit den sechszig

Theilen Wasser zu einem Brei an, mische den Schwefel damit,

setze die zweihundert vierzig Theile Wasser hinzu, koche das

Gemisch unter bestandigem Umruhren unci stetem Ersatz des

verdampften Wassers eine Stunde lang und filtrire durcli einen

leinenen Spitzbeutel. Den Ruckstand koche wiederum mit den

einhundertr funfzig Theilen Wasser eine halbe Stunde lang, filtrire

und wasche das Zuriickgebliebene mit heissem Wasser aus. Die

erhaltenen Fliissigkeiten lasse in gut verschlossenen Flaschen

einige Tage stehen, dann filtrire und verdiinne die Fliissigkeit

mit so viel destillirtem Wasser, dass clas Gewicht funfhundert

Theile ausmacht. Hierauf giesse diese Fliissigkeit in ein passen-

des Gefass und setze unter Umruhren nach und nacli die mit

den sechszig Theilen destillirtem Wasser gemischte Chlorwasser-

stoffsaure oder so viel von dieser hinzu, dass die Fliissigkeit nur

noch schwach alkalisch reagirt. Nachdem sicli ein Bodensatz ge-

bildet hat, giesse die dariiber stehende Fliissigkeit sofort ab,

mische den Niederschlag mit destillirtem Wasser und giesse nach

einiger Zeit die Fliissigkeit wiederum ab.

Wenn der pracipitirte Schwefel Eisen enthalt, so fiige drei

Theile Chlorwasserstoffsaure mit zwolf Theilen Wasser verdiinnt

hinzu und riihre gut um. Dann bringe das Gemisch auf einen

Spitzbeutel, wasche den Schwefel mit destillirtem Wasser gut ab,

trockne ihn an einem lauwarmen Ort (25 bis 35° C.) und zer-

reibe ihn.

Wenn aber der pracipitirte Schwefel mit Eisen nicht verun-

reinigt ist, so bringe ihn sogleich auf einen Spitzbeutel und ver-

fahre, wie oben vorgeschrieben ist.

Er muss ein sehr feines, blassgelbes, geruchloses Pulver sein

und darf erhitzt nur einen geringen Ruckstand zuxiicklassen.
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Wenn er sauev schmeckt, muss er von Neuem ausgewaschen

werden.

Er ist in einem gut verschlossenen Gefasse aufzubewahren.

Die vorliegende Methode ist wesentlich die in meiner Pharmacopoea uni-

versalis aufgenommene, jedocli mit derjenigen Yeriinderung der Gewichte,

welche ich im vorigen Commentar berechnet batte. Die vorige Pbarmacopoe
hatte auf 1 Tkeil Kalk 2 Theile Scbwefel, also auf 10 Kalk 20Scbwefel; die neue
Pbarmacopoe hat 24 Schwefel angenommen, was sicb dem in dem vorigen

Commentar empfoklenen Verhaltniss von 12 zu 28 nahert.

Der Kalk wird nach dcr bereits mehrmals erwahnten Methode mit min-

destens der secksfachen Menge, am besten warmen, Wassers zu einer zarten

Milch geloscht, und nun der Schwefel und das iibrige Wasser hinzugefugt.

Das Loschen geschieht in dem Kessel selbst, worin auch das Aufkochen vor-

.genommen werden soli. Am besten dient dazu ein geraumiger gusseiserner

Kessel mit passendem Deckel, P'ig. 69, weil man im Kessel statt des Colirens

Fig. 69.

ZZl
absetzen lassen kann. Was die

Quantitat des Schwefels betrifft,

so hat die Pbarmacopoe 24 an

die Stelle der von mir ange-

nommenen 28 Unzen gesetzt.

Allerdings hangt die Menge des

zu losenden Schwefels von der

Giite des Kalkes ab, und ich

habe zu meinen Yersuchen den

reinsten, fettesten, weissen Kalk

gewahlt, der deshalb auch eine

grosse Menge Schwefel aufnahm.

Bei mehrfach modificirten Schwe-

felmengen fand ich
,

dass bei

nicht geniigender Menge Schwe-

'el am anderen Tage ein reichlicher Absatz von Kalk sich im Kessel fand,

der mit dichten Haufen pomeranzengelber, nadelformiger Krystalle durchsetzt

war. Die Nadeln sind gewasserter Fiinffachschwefelcalcium-Kalk, und enthal-

ten auf 1 Atom Fiinffachschwefelcalcium 5 Atom e Kalk und 20 Atome Wasser.

Diese Yerbindung enthalt also einen bedeutenden Ueberschuss an Kalk und
erfordert viel mehr Saure zur Fallung, als das reine Fiinffachschwefelcalcium.

Wenn ich von einem mit den pomeranzengelben Krystallen durchsetzten Ge-

menge keine Fliissigkeit abgoss, sondern das Ganze mit neuem Zusatz von
Schwefel kochte und fiber Nacht erkalten liess, so war am folgenden Tage
der Absatz viel geringer, die pomeranzengelben Krystalle ganz verschwunden,

und die Fliissigkeit viel dunkler, schwarzgriinlich von Farbe. Die Ausbeute

an Schwefelmilch war alsdann viel reichlicher. Es ist also vollkommen be-

griindet, dass man die moglichst grosste Menge Schwefel anwenden miisse,

welche gelost werden kann, und diese betragt fur fetten Kalk 28 Unzen auf

12 Unzen Kalk. Auch ist es vorzuziehen, etwas Schwefel ungelost im Riick-

stande zu lassen, als ungesattigte Flussigkeiten zu fallen. Die Pbarmacopoe
lasst nun durch einen Spitzbeutel coliren. Diese Arbeit halte ich nicht fur

praktisch, denn erstlich lassen Spitzbeutel wegen der wechselnden Hohe der

Fliissigkeitssaule sehr leicht triibe Flussigkeiten durch, zum andern setzt man
die sehr leicht oxydable Fliissigkeit einer reichlichen Beriilirung mit atmo-
spharischer Luft aus, wodurch sie triib wird, und drittens wird ja hierdurch

39 *
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das Absetzen doeh nicht erspart, indem auch die Pharmacopoe ein zweitagi-
ges Absetzenlassen vorschreibt Es ist demnach das Absetzenlassen im. Kessel
selbst bei aufgelegtem Deckel hochlich zu empfehlen. Es macht den Spitz-
beutel ganz entbebrlich, iiberhebt der sehr unangenehmen Arbeit, diese atzende
stinkende Fliissigkeit offen zu manipuliren, und liefert das klarste und schonste
Product. Wenn iibrigens die erste Aufkochung mit einer geniigenden Menge i

Schwefel und vollstandig geschehen ist, so ist eine zweite Aufkochung ganz t-

entbebrlich, und ein Yerdiinnen mit warmem oder kaltem Wasser und noch- r

maliges Abziehen mit dem Heber vollkommen geniigend.

Dass die Pharmacopoe trotz des iibereinstimmenden Zeugnisses aller ;

Praktiker und trotz der entschiedenen Abmahnung des vorigen Commentars :

dennoch wieder den Spitzbeutel statt der Sedimentation beibehalten hat, ist -

ein entschiedener Fehler.

Nachdem die Fliissigkeit iiber Nacht gestanden hat, zieht man sie am ;

folgenden Tage mit einem glasernen Heber (Pharmaceutische Technik, l.Aufl. j-

S. 332, 2. Aufl. S. 405) in einen reinen Schwefelsaureballon iiber, verdiinnt «

den Rest im Kessel mit Wasser, und zieht nun zum zweiten Male die diinnere •

Fliissigkeit in denselben Ballon iiber. Hat man sich gegen Ende des Ablau-

fens in Acht genommen, dass nichts von dem Niederscblage in die Hohe ge-

zogen wurde, so ist die Fliissigkeit so perlend klar, dass man sie durch keine

Filtration klarer erhalten kann. Sollte aber gegen Ende des Abziehens etwas
ft

von dem Bodensatze mit aufgestiegen sein, so lasst man in dem Schwefelsaure- g-

ballon noch einmal absetzen, und schreitet nun erst iiber Nacht zur Fallung. ...

Man entleert den Ballon in eine weite Biitte von Tannenholz, die vorher mit
j,

Brunnenwasser aufgequellt ist, damit die Poren des Holzes mit Fliissigkeit I.

gefiillt sind, und filtrirt nun den letzten Rest der Fliissigkeit, der nicht ganz
,

klar wai’e. Dieser kann aber bei vorsichtiger Arbeit hochstens 6 bis 8 Unzen ..

betragen und ist in wenigen Minuten durchfiltrirt.

Nun verdiinnt man die Salzsaure mit einem gleichen bis doppelten Gewichte

oder Yolumen Wasser, und giesst sie in die mit einem langen holzernen Stock .

stark umgeriihrte Schwefelcalciumfliissigkeit. Es entsteht ein lebhaftes Aufbrau- :

sen und Entweichen von Schwefelwasserstofi'gas, das man durch eine daran ge-
<

haltene Flamme entziinden kann. Man bedient sich zum Anziinden eines
r

Weingeistfidibus, der an einer nebenstehenden brennenden Kerze immer wie-
|

der angeziindet wird. Man ziindet das Schwefelwasserstoffgas an, um nicht
^

durch seinen Geruch sich selbst und die Nachbarschaft zu sehr zu belastigen,
^

obwohl die Sache auch so nicht ohne grossen Gestank abgeht. Die Fallung

geschieht nur so weit, dass die Fliissigkeit noch einen schwachen Stich ins

Gelbe behalt und bei Zusatz von Saure noch etwas mehr Gas entwickelt. Man
"

kann diesen Punkt entweder durch das Auge unterscheiden, wenn man die
^

Uebung hat, oder durch ein gerothetes Lackmuspapier, das noch eben schwach

ins Blaue gefarbt wird. Diese unvollstiindige Fallung hat mehre Zwecke. Es
v

kann sich zuniichst nicht die fliissige Yerbindung des Wasserstotlschwefels

bilden, der, wenn er auch in der Menge des Niederschlages nicht sichtbar er-

scheint, doch darin eingemengt ist und dem fertigen Praparate einen unange-

nehmen Geruch nach Schwefelwasserstoff ertheilt. Diese Verbindung entsteht

nur bei vollstiindiger Uebersattigung der Schwefelcalciumfliissigkeit. Der zweite

Zweck besteht darin, einen etwaigen Gehalt der Salzsaure an Arsenik fern zu

halten. Schwefelarsenik ist namlich in alkalischen Fliissigkeiten loslich und

in sauren unloslich. So lange also freies Schwefelcalcium vorhanden ist, kann

sich das Schwefelarsenik nicht niederschlagen. Die Pharmacopoe lasst zweck-

massig reine Salzsaure anwenden; da diese an sich schon auf Arsenik gepriift

ist, so fallt bei Anwendung derselben der zweite Erwiigungsgrund weg.
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Allein man kann auch rohe Salzsaure zu diesem Zweok verwenden, wenn
dieselbe als Verunreinigung nur Eisen, Chlor oder schweflige Siiure, auch
etwas Schwefelsaure enthalt. Der Eisengehalt wird durch die nachfolgende
Behandlung des ausgewaschenon Niederschlags mit Salzsaure grosstentheils

entfernt, Chlor und sohweflige Saure schaden nichts, und auch die Schwefel-

j siiure kann bei der grossen Yerdiinnung keinen Gyps fallen. Jedoch wurde
man eine stark sclnvefelsaurehaltige Salzsaure doch nicht anwenden diirfen.

:Bei Anwendung reiner Salzsaure ist also die unvollstandige Fallung nur zur

Yermeidung des schwefelwasserstoffigen Geruches vorgeschrieben. Es ist je-

doch die nachherige Waschung des Nieder. chlags mit Salzsaure nicht iiber-

fliissig, da sich aus dem angewandten Aqiia communis durch Sattigung der

r'freien Kohlensiiure etwas kohlensaurer Kalk niederschlagt, der ebenfalls ent-

fernt werden muss. Bei Anwendung von roher Salzsaure, was ich jetzt

nicht mehr empfehlen wiirde
,

darf die nachherige Behandlung mit Salz-

-saure niemals fehlen, weil die rohe Salzsaure immer Eisenchlorid enthalt,

welches bei der alkalischen Fallung als Schwefeleisen mit niederfallt und
im Niederschlag verdeckt vorhanden ist. Es miissen also deshalb die Opera-

tionen in der beschriebenen Art auf einander folgen.

Nachdem die erste Fallung geschehen ist, und die Fliissigkeit eine schwach
igelbe Farbe angenommen, lasst man absetzen und giesst das liberstehende

’Wasser durch Neigen der Biitte ab. Man riihrt nun noch mehrmals mit

iBrunnenwasser vollstandig auf, lasst wiederum absetzen und giesst moglichst

.genau ab. Das Abfliessen dieses Wassers ist fur die Nachbarschaft eine weit

.grossere Belastigung, als die erste Fallung, und ich verrichte deshalb diese

Operation erst in der Nacht nach 11 Uhr und Morgens in aller Fruhe. Wenn
; so alles in Wasser Losliche entfernt ist, giesst man die reine Salzsaure in den
nassen Brei, lasst einige Zeit einwirken und verdiinnt nun mit Wasser, wel-

ches nach dem Abgiessen wieder erneuert wird, bis alles gut ausgewaschen
ist. Erst jetzt bringe man den Niederschlag in einen Spitzbeutel. Die Phar-

macopoe lasst zweimal in einem Spitzbeutel auswaschen. Ich finde dies Ver-

fahren nicht praktisch, denn abgesehen davon, dass damit viele unangenehme
Handarbeit verbunden ist, lasst sich im Spitzbeutel bei weitem nicht so voll-

standig auswaschen, als durch Umriihren und Absetzenlassen. Im Spitzbeutel

lauft das meiste Wasser oberhalb des Niederscblags durch das Zeug, und
rinnt an der ausseren Seite des Spitzbeutels herunter, wahrend die inneren

fest zusammensitzenden Theile, wie dies gerade beim Schwefel stattfindet,

verhaltnissmassig wenig frisches Wasser erhalten. Es sucht sich den leichte-

sten, offensten Weg, und der ist ausserhalb des Niederschlags. Beim Aus-

waschen mit Abgiessen entstehen niemals Klumpen, welche Salzlosung zuriick-

halten. Wenn nun der Niederschlag im Spitzbeutel ist, wascht man ihn zum
letzten Male mit destillirtem Wasser ab, schniirt den Spitzbeutel oberhalb des

Niederschlages mit einem Bindfaden zusammen, driickt das meiste Wasser mit
den Handen sanft ab, und bringt ihn endlich zwischen holzernen Platten in die

Presse. Hier wird er anfangs ganz langsam und schwach, zuletzt aber mit grosser

Gewalt ausgepresst. Man kann im Spitzbeutel oder aufHurden austrocknen lassen.

Durch das Auspressen wird die Zeit des Trocknens sehr abgekiirzt. Die trocknen
Massen werden durch einSiebgeschlagenundin weithalsigenGlasgefassenbewahrt.

Eine andere Methode der Bereitung der Schwefelmilch besteht darin, dass
man Aetzkali mit Schwefelblumen bis zur Sattigung kocht, und die klar ab-

gezogene Fliissigkeit mit Salzsaure oder Schwefelsaure fallt. Auch kann man
das Aetzkali zugleioh bereiten, und Aetzkalk, kohlensaures Kali und Schwefel
znsarnmen kochen. Das kohlensaure Kali ist hier gerade in die Ausgabe ge-
worfen, indern die Menge des Productes und die Miihe der Darstellung doch
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keine andere ist
,

als werm es gar nicht dabei ware. Aus diesem Grunde ist

die Methode der Pharmacopoe ale zweckmassiger anzuerkennen.
Die mit Aetzkali bereitete Schwefelmilch ist etwas weisser vonFarbe, als

jene mit Kalk bereitete, welche einen entsebiedenen Stich ins Schwefelgelbe hat.

Die zuweilen etwas ins Graue spielende Farbe des mit Kali bereiteten

Niederschlags wird einem Kupfergehalte der Pflanzenaschen und der daraus
bereiteten Pottasche zugeschrieben. ,

Die Schwefelmilcb oder der niedergeschlagene Schwefel ist ein sehr zartes,

gelblich-weisses, zuweilen etwas ins Graue spielendes, geruch- und geschmack-
loses Pulver. Trocken verandert es sich an der Luf't nicht, im feuchten Zu-

stande ist haufig Sauerung beobachtet worden, insbesondere bei gewitterhai'ter

Luft. Aus diesem Grunde ist auch das Auspressen sehr zu empfehlen, da es

die Zeit des Trocltnens so sehr abkiirzt. Beim Schmelzen entwickelt es eine

kleine Menge Sclrwefelwasserstoff. Es muss auf einem Porcellanscherben oder

Platinblech erhitzt, vollstandig, ohne Riickstand zu hinterlassen, wegbrennen.

Sauren diirfen nichts daraus ausziehen. Der mit Salzsaure oder besser mit

schwacher Salpetersaure gemachte Auszug kann mit Barytsalzen auf Schwefel-

saure, mit Silbersalzen auf Chlormetalle, mit kleesauren Salzen auf Kalk, mit
Ammoniak und Schwefelammonium auf Eisen gepruft werden. Alle diese

Reagentien diirfen nicht anschlagen.

Die Darstellung dieses Korpers griindet sich auf folgende Vorgange.
Wenn Kalk mit Schwefel gekocht wird, so vereinigen sich die Verwandtschaf-

ten des Calciums zum Schwefel und des Schwefels zum Sauerstoff des Kalkes,

um Zersetzung zu veranlassen. Es entsteht auf der einen Seite unterschweflige

Saure, welche einen Theil Kalk zu einem loslichen Salze bindet, auf der an-

deren Seite ein Schwefelcalcium
,
welches losende Wirkung auf den freien

Schwefel ausiibt und von demselben bis zu 5 Atomen aufnimmt.

Die unterschweflige Saure hat die Zusammensetzung S2 0 2 ;
ihre Salze ent-

halten 2 At. Saure auf 1 At. Basis, haben also die Formel 2 SO -}- Met. 0.

Um also den zu 1 At. unterschwefligsaurenKalk (2 S 0-|-Ca0) nothigen Sauer-

stoff zu liefern, miissen 2 At. Kalk zersetzt werden und 2 At. Sauerstoff abgeben.

Die zwei Atome Calcium binden jedes 5 At. Schwefel; estreten also iin Ganzen

8 At. Kalk und 12 At. Schwefel nach folgendem Schema in Wechselwirkung:

si

2 (SO) -f CaO

Ca 0 Ca 6 Ca 0 s s s5 s

2 (Ca S5 )

Die absoluten Gewichte der anzuwendenden Substanzen berechnen sich

hieraus leicht. 3 At. Kalk wiegen 3 X 28 = 84; 12 At. Schwefel wiegen

12 X 16 = 192. Es sind also auf 84 Unzen Kalk 192 Unzen Schwefel zu

192 . 12
nehmen, oder auf 12 Unzen Kalk nach einem Proportionalansatze —^

—

= 27,4 Unzen, wofiir wir die nachste ganze Zahl 28 angenommen haben. Bei

geringeren Kalksorten werden 27, auch bis 25 Unzen geniigen, doch kann

man darauf keine Vorschrift grunden, indem uberall die besten Stoffe in An-

schlag gebracht werden miissen. Bei der Falluug mit Salzsaure wird das

Schwefelcalcium und die Salzsaure zersetzt. Das eine Atom Calcium verbindet

sich mit dem einen Atom Chlor zu Chlorcalcium, der Wasserstoff der Salzsaure

mit einem Atom Schwefel entweicht als Schwefelwasserstoff, und die ubrigen

4 Atome Schwefel werden gefallt. Die 2 Atome unterscliwefligsaurer Kalk

werden nicht zersetzt. Von den angewendeten 12 At. Schwefel bleiben 2 in



615Sulphur praecipitatum.

dem unterschwefligsauren Kalk stecken, 2 gehen als Schwefelwasserstoff in die

Liifte, und es werden also nur 8 At. Schwefel als Priicipitat erhalten. 8Atome
sind aber % von 12 Atomen; man hat deslialb im giinstigsten Fall von dem
angewendeten Schwefel % als Ausbeute zu erwarten und y3 geht verloren.

Damit stimmen denn auch die Erfahrungen. Wittstein ei-wahnt, dass er von

5 Theilen Schwefelblumen 3ya Thle. als Schwefelmilch wieder gewinne. 2
/3

von 5 sind aber 3y2 ,
also ganz anniihernd. So giinstig geht es nun nicht im-

mer, indem dies noch etwas mehr als das Aequivalent betragt. Meistens er-

halt man zwischen GO bis 63 Proc. Schwefelmilch, wahrend 2
/3 = 66,6 Proc.

sind. Dieser Yerlust an Schwefel rtihrt daher, dass das Schwefelwasserstoffgas

eher entweicht, als die unterschweflige Saure ausgeschieden und zersetzt wird.

Wird ein unterschwefligsaures Salz mit einer Saure zersetzt, so wird die un-

terschweflige Saure anfangs ohne besondere Erscheinung in Freiheit gesetzt.

Allein bald zerfallt diese Saure in sich selbst, und 2 Atome davon oder SO
und SO bilden SOO und S, d. h. schweflige Saure entweicht und Schwefel
fallt nieder. Wenn die Entwickelung der sehwefligen Saure mit jener von
Schwefelwasserstoff zusammenfallt, so zersetzen sich die beiden Korper wech-
selseitig und aus

SOO und SHSII
entstehen S S S und 2 H 0, d. h.

1 At. schweflige Saure und 2 At. Schwefelwasserstoff zerfallen in 3 At. Schwe-
fel und 2 At. Wasser, so dass, wenn man das oben bereits gefallte eine Atom
Schwefel hinZurechnet, die verloren gegangenen 4 At. Schwefel vollkommen
wieder gewonnen waren. Dies setzt voraus, dass die Zersetzung 1) des unter-

schwefligsauren Salzes, 2) der unterschwefligen Saure selbst, und 3) des Schwe-
felcalciums in demselben Augenblicke stattfinde. Die erste und dritte Bedin-

gung konnte man erfullen, wenn man das Schwefelcalcium in iiberschuesige

freie Saure, statt die freie Saure in ungeniigender Menge ins Schwefelcalcium

gosse, und die zweite Bedingung kann man durch vorlaufige Erwarmung der

Saure und des Schwefelcalciums moglichst fordern, indem die unterschweflige

Saure in warmen Fliissigkeiten viel eher zerfallt als in kalten. Wenn man
demnach die erwarmte Schwefelcalciumfliissigkeit in erwarmte verdiinnte Salz-

saure giesst, so sollte man ku erwarten berechtigt sein, dass gar kein Schwe-
felwasserstoffgas entweiche, und aller Schwefel als Niederschlag erhalten werde.

Allerdings entweicht bei diesem Yerfahren auffallend wenig Schwefelwasser-

stoffgas, allein der Niederschlag setzt sich als gelbes, durcbsichtiges Oel oder

als Schwefelmilch, vermischt mit einem solchen Oele von eigenthiimlich schwe-

felartigem, widrigem Geruche, ab. Diese Verbindung ist die sogenannte hydro-

thionige Saure oder der Wasserstoffschwefel. Sie soli aus 5 At. Schwefel und
1 At. Wasserstoff bestehen. Sie zerfallt mit der Lange der Zeit unter bestan-

digem Aushauchen von Schwefelwasserstoff in Schwefel, der, immer harter
werdend, zuletzt ganz fest iibrig bleibt. Gerade urn die Bildung dieses Kor-
pers zu vermeiden, ist erst die unvollstandige Fallung vorgeschrieben worden.
So lange die Fliissigkeit noch alkalisch ist, werden die unterschwefligsauren Salze
nicht zersetzt. Sie konnen deswegen weggewaschen werden, und dasPraparat
erhalt die gewiinschten Eigenschaften.

Fruher hat man meistens die Schwefelmilch aus einem Schwefelkalium
bereitet, welches durch Kochen von Aetzkali mit uberschiissigem Schwefel,
oder durch eine vorlaufige Schmelzung von Schwefel mit Pottasche bereitet
war. Das aus Kaliumsulphuret bereitete Priiparat hat immer eine mehr oder
weniger schmutzige, grauweisse Faibe, wahrend das aus Kalk bereitete eine
reine, lichtgelbe T arbe hat. Otto hat sich in seinem vortrefflichen Lehrbuche
der Chemie (3. Aufl. II, S. 340) mit Bestimmtheit daliin ausgesprochen

,
dass
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diese Misslarbe einem Gehalte an Schwefelkupfer zuzuschreiben sei
,
welches

aus dem immer vorhandenen Gehalte der Pottasche an Kupfer herriihrt. Das
aus geschmolzener Schweffelleber bereitete Praparat ist immer triiber gef&rbt,
als das aus gekochter Losung bereitete, indem der feinpulverige Niederschlag
von kohlensaurem Kalk aus der Aetzlauge etwas von dem Kupfersalz nieder-
reisst. Giebt man zur Schwefelcalciumlosung eine kleine Menge einesKupfer-
salzes, so hat die gefallte Scliwefelmilch dieselbe Farbe. wie die mit Kali be-
reitete. »

Auch fand sich bei langerem Auf'bewahren eines missf'arbigen Praparates
dasselbe oberflachlich helli'arbig gewordcn. Es musBte also ein oxydabler
Korper darin beigemischt sein, dessen Versclrwinden durch Oxydation die

reine Farbe wieder herstellte. Beim Uebergiessen der missi'arbigen Stucke mit
Chlorwasser wurden sie alle reinfarbig. Das eingedampfte Chlorwasser hinter-

liess eine blaue Losung von schwefelsaurem Kupferoxyd.
Will man den Kupfergehalt der Pottasche finden, so soli man nicht zu

kleine Mengen derselben, etwa 4 Unzen, mit Salzsaure oder Essigsaure satti-

gen und dann Schwefelwasserstoffgas hineinleiten
,
wobei man augenblicklich

die Reaction bemerken wird.

1

1
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Summitates Sabinae. 0abeba«mfpi^en.

Herba Sabinae. Sabina officinalis Garcke. Goniferen Juss.

XXII. 13. (5.) L.

Die clichtgedrangten, jiingeren Zweige mit sehr kleinen, stei-

fen Blattern von rautenformiger Gestalt, auf dem Riicken mit

einer Oeldriise versehen, vierreihig ziegeldachformig, im Alter ab-

stehend spitz, von eigenthiimlichem Geruch. Es ist erlaubt, die

angebaute Pflanze anzuwenden, deren Zweige nicht liber ein Jahr

vorrathig zu halten sind.

Sie sind vorsichtig aufzubewahren.

Man sammelt im April die Spitzen der Aeste mit den Blattern. Nur sehr

gut getrocknete Blatter behalten Farbe und Geruch. Da die Pflanze viel athe-

risches Oel enthalt, so soil man die Blatter nicht zerbrechen, weil dadurch

Oxydation desselben begiinstigt wird. Man trocknet die Zweige vollstandig,

reibt die Blatter leicht ab und bringt sie in Blechkasten.

Syrupi. ©tmtpe.

Die Syrupe werden, wenn es nicht anders vorgeschrieben ist,

bereitet, indem man den ganz weissen Zucker in der Fliissigkeit

lost und einmal aufkocht.

Sie miissen, mit Ausnahme des Mandelsyrups, klar sein und

nach vollstandigem Erkalten in vollkommen ausgetrockneten und

gut verschlossenen Gefassen an einem kiihlen Orte aufbewahrt

werden.
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Syrupus Althaeae. — Syrupus Amygdalarum.

Die Syrupe dienen meistens als versiissende Zusatze zu Arzneien. Zur

Wein, destillirtes Wasser, ManMmilch. Zucker.
keit zum Zucker ist, wie schon iiuhei, *

•

7 k welcher in der

Bei weingeistigen Flussigkeiten 5’A dhle. sa
•

Poffinade bezeichnet
«. Aufl. der Ph.rmaoopoe .1. Saccharum atissmum, beze c

f

war, win! m der 7. Auflage einfnoh Saccharum W™t and e.

^
zweckgemasB der gate Melis dazu verwendet wot e

® ch mit Ultrama-
merken, dass man dem Zucker in neuerer Zeit hauhg s

, • hte

r“ versetzt hat, urn die letzte Spur von gelblicher Farbe durch em lemh^s

Blau aufzuheben. Die Mode ist aber fortgeschntten so dass man zu^eme^

deutlich sichtbaren Blau gekommen ist. Es ist emleuch ,

Syrupbereitung solchen gefarbten Zucker zu vermeiden habe well das U1

marinpulver durch die gewohnlichen wollenen Colatonen durchgeht und na

her im Syrupe entweder schwebt oder sich nach langerer Z^tabsezt

Die Losung des Zuckers geschieht am besten im Dampfbade mit groben

Stucken Zuckers, was auch die Pharmacopoe gestattei. Die mit gego

Fruchtsaften bereiteten werden einmal aufgekocht. Das specifische Gewicht

der meisten Syrupe ist 1,320 bis 1,330,

Syrupus Althaeae. (£iMfd)fi)VUp.

Nimm: Zerschnittene Eibisch wurzel, einen Theil .

Wasser, achtzehn Theile

Lasse die Eibischwurzel einige Stunden mit dem Wasser

maceriren, colire die Fliissigkeit ohne auszupressen und lose in

fiinfzehn Tbeilen der Colatur

vier und zwanzig Theile Zucker
auf.

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe.

Die Pharmacopoe hat zweckmassig den kalten Auszug beibehalten
,
der

zwar etwas gefarbter ist, als der heiss bereitete, aber viel weniger dem Sauer-

werden unterworfen ist (Annalen der Pharm. 5, 300).

Syrupus Amygdalarum. Sftanbelftytup.

Nimm: Entschalte siisse Mandeln, acht Theile . . 8

Entschalte bittere Mandeln, zwei Theile. . 2

Wasser, sechszehn Theile 16

Pomeranzenbliithenwasser, drei Theile . . 3

Zerstosse die Mandeln in einem stein ernen Morser mit

einem holzernen Pistill und setze nach und nach das Wasser
und das Pomeranzenbliithenwasser hinzu. Die Fliissigkeit

colire durch ein wollenes Tuch und lose in

zwanzig Theilen der Colatur
sechs und dreissig Theile Zucker

im Dampfbade auf.

Es sei ein weisslicher Syrup.

20

36
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Dip Schalung der Mandeln geht auch nach kalter Maceration ganz gutvon statten, wenn sie lange genug gedauert hat. Es sind 12 bis 18 Stunden

noting. Mit lauwarmem Wasser lasst sich nach 1 bis 2 Stunden schalen, mit
siedend heissem sogleich. Die Pharmacopoe hat mit Recht die kalte Macera-
tion gestattet, damit kein Theil der in der Mandel vorhandenen in Wasser
loslichen Stoffe coagulirt und dadurch unfahig gemacht werde, in die was6e-
nige Losung einzugehen. Die Giite dcs Mandelsyrups hangt lediglich von der
(Tute der dazu verwendeten Mandelmilch ab. Urn diese zu erreichen, zerstosse
man die Mandeln in einem messingenen Morser mit messingener Keule, odcr
besser in einem Marmormorser mit Pockholzkeule mit sehr wenig Wasser zu
einem steifen Brei, den man in einem ilachen Porcellanmorser mit Hiilfe der
Reibvorrichtung (s. Pharmaceutische Technik l.Aufl. S 261, 2. Aufl. S. 302) zum
feinsten Schlamme zerreibt. Als Morser nehme man dazu einen von neben*

stehender Form
,
Fig. 70.Fig. 70.

Es wird so viel Wasser
zugesetzt, dass einzaher

Brei entsteht; dieser

wird anhaltend unter

starkem Druck so lange

zerrieben, bis er eine

ganz zarte, rahmartige

Masse ausmacht. Es
wird etwa % des Was-
sers aufgegeben, dann

colirt und ausgepresst.

Der Riickstand wird mit

dem letzten Drittel wie-

der zerrieben und aus-

gepresst. Eine gute

Mandelmilch muss

schon dicklich von

Consistenz sein
,
sonst

giebt der Syrup durch Verdiinnen mit Wasser eine schwache, blauliche Milch.

Zum Coliren gehort von Rechtswegen ein neues Colatorium oder ein aus-

schliesslich dazu gebrauchtes.

In der Colatur wird der Zucker im Wasserbade gelost. Man stosst den

Zucker groblich und bringt ihn in ein Gefass, was einen guten Ausguss hat.

Auch kann man die Losung im Standgefasse selbst vornehmen, wenn man
dasselbe mit dem Zucker und der Mandelmilch an eine warme Stelle des

Trockenofens stellt und zuweilen umschiittelt. DieAufliisung geht ganz leiclit,

und man vermeidet das Herumschmieren des Syrups in vielerlei Gefassen.

Den schonsten und concentrirtesten Syrup stellt man mit guter Kuhmilch statt

des Wassers dar. Ich babe dazu folgende Yorschrift fiir die Pharmacopoea

universalis ausgearbeitet. 8 Unzen siisse und 2 Unzen bittere Mandeln wer-

den mit kaltcm Wasser geweicht und geschalt
,
dann mit ya Pfund Zucker*

pulver angestossen. Diese Masse wird im Marmormorser lein zerrieben unter

Zusetzen von 12 Unzen fetter Kuhmilch; darauf wird gepresst. Der Riickstand

wird nocli einmal mit 6 Unzen Kuhmilch fein zerrieben und wieder gepresst.

In der Colatur werden noch 2 l

/2 Pfund Zucker bei moglichst niedriger Tem-

peratur aufgelost, und 2 Unzen romeranzenbliithenwasser zugesetzt. Dieser

Syrup ist ausgezeichnet und sehr haltbar.

Bekanntlich ist der Mandelsyrup im Sommer sehr leicht der Entmiscliung

uuterworfen. Es ist deshalb zweckmassig, denselben sehr coucentrirt darzu-

<
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stellen. Vermehrt man die Menge des Zuckors, so treten die anderen Bestand-

theile zuriiok. Aus diesem Grunde muss die Mandelmilck so concentrirt als

moglieh dargestellt, mid die Zuckermenge in gleichem Verhaltniss vermehrt

werden, als die bessere Milch gehaltreicher als die friihere ist- Das Abschei-

den des Syrups in zwei Schichten ist nicht gerade ein Verderben, wie aucli

das Absetzen des Rahms auf der Milch kein Zeichen von Verderben ist. Es

ist die natiirliche Folge des ungleichen specifischen Gewichtes zweier Fliissig-

keiten. Im Syrup soli die Fliissigkeit so dick und zah sein, dass die leichte-

ren, schwimmenden Oeltheilchen sich nicht bewegen konnen.

Syrupus Balsami Peruviani. @t)rup von ^3etu = 93alfnm.

Syrupus balscmicus.

Nimm: Peru-Balsam, einen Theil 1

Heisses Wasser, zwolf Theile 12

Differire clen Balsam in einem versclilossenen GefasseO
einige Stunden mit dem Wasser, giesse die Fliissigkeit nach

dem Erkalten ab, filtrire sie und lose in

zekn Theilen derselben 10

acbtzebn Theile Zuclcer 18

auf.

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe.

Syrupus Cerasorum. $ivfcl)enft)vup.

Nimm: Frische saure Kirschen, eine beliebige Menge.

Zerstosse die Kirschen mit den Steinen und lasse sie drei

Tage stehen, dann presse den Saft ab und lasse denselben so

lange gahren, bis er klar erscheint. Hierauf filtrire ilm und
lose in

fiinf Theilen desselben 5

neun Theile Zucker 9

auf.

Es sei ein Syrup von dunkel purpurrother Farbe.

Die hier zu wahlenden Kirschen sind die dunkelrothen, sauren Kirschen.
Es giebt auch ganz hellrothe, selir saure Kirschen. Den ausgepressten Saft
bringt man in eine grosse, glaserne Flasche, bei bedeutenden Mengen in einen
Schwefelsaureballon und verschliesst die Oeffnung lose mit einem dariiber
gebundenen Papier. Auch kann man eine in einem Kork steckende, zwei-
schenklige Glasrbhre dazu verwenden, die mit dem freien Fmde in ein Gefass
mit Wasser taucht. Man sieht an den entweichenden Gasblasen, ob die Giih-
rung vollendet ist oder nicht. Jedenfalls ist es nicht zweckmassig, in ganz
oilerien oder bioss mit Holz bedeckten Gcfassen gahren zu lassen, weil dabei
zu leicht Schimrnelbildung eintritt, durch Sporen von Pilzen, die in den Salt
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hineinfallen. Der Saft wird nacli dem Auspressen einmal durch Papier filtrirt.

Diese Anordnung iBt sehr zweckmassig, weil aus der diinnen, zuckerfreien
Fiussigkeit mechanische Beimcngungen leichter entfernt werden konnen, als

wenn der Syrup fertig ist. Den Zucker kann man in ganzen Stiicken anwen-
den. Man lasst ihn erst zu Brei zerfallen

,
ehe man starkes Siedefeuer giebt.

Das Aufkochen geschieht in einem rothkupfernen Kessel, der auf freiem Feuer
stekt. Verzinnte Kessel sind zu vermeiden

,
da sie den gefiirbten Saftsyrupen

leiclit eine violette, blaulicke Farbung mittheilen. Die kupfernen Kessel miis-

sen vorher gut gereinigt werden. Am besten werden sie mit etwas verdiinn-

ter Schwefelsaure ausgeschwenkt und mit Wasser reichlich abgewascben. Sie

erhalten dann eine rosenrothe, reine Kupf'erfarbe. Jetzt diirfen sie aber nicht

mehr trocknen, sondern der Saft muss gleich eingefullt und erhitzt werden.

Von einer Verunreinigung mit Kupfer ist nicbt das Geringste zu befiirchten.

o

12

2

11

18

auf.

Es sei ein Syrup von rothbrauner Farbe.

Syrwpus Cinnamomi. 3iiumtft)rup.

Nimm: Groblich zerstossene Zimmtkassie, zwei
Theile

Spirituoses Zimmtwasser, zwolf Theile . .

Rosenwasser, zwei Theile

Digerire in einem verschlossenen Gefass zwei Tage,

dann filtrire die Fiussigkeit und lose in

elf Theilen derselben
achtzehn Theile Zucker

Syrupus communis . (Semetner, fyotttinbifcfyer 0t)tup-

Es ist nur der beim Raffiniren des Colonialzuckers gewonnene

Syrup anzuwenden.

Der letzte, unkrystallisirbare Rest des indischen Zuckers wird in der

Armenpraxis zur Versiissung von Arzneien und in der Haushaltung zu Stiefel*

wichse gebraucht. Seine pharmaceutische Bedeutung ist deshalb sehr gering.

Syrupus Corticis Aurantii. ^omei'an^enidialenfiirup.

Nimm: Pom er an zensc hale, die von der inner en

weissen Substanz befreit und zer-

schnitten ist, zwei Theile . . . •
•

Weissen Franzwein, dreizehn Theile . . •

Giesse den Wein auf die Pomeranzenschale ,
lasse sie in
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einem verschlossenen Gefass zwei Tage damit maceriren,

presse dann aus, filtrire die Fliissigkeit und lose in

eilf Theilen derselben II

achtzehn Theile Zucker 18

auf.

Es sei ein Syrup von gelblich brauner Farbe.

Die Bestimmung der Weinsorte ist sehr allgemein gehalten. Die franzo-

sischen Weine sind eben so verschieden an Qualitat, als der Griineberger und
der Riidesheimer. Da die franzosischen Weine auch die Eigenscbaft haben,

an der Luft sauer zu werden, so ist eigentlicb nicht abzusehen, warum nicht

auch ein guter deutscher Wein dazu genommen werden sollte. Aus Rheinwein,

und nicht einmal den kostbarsten Sorten
,
denn diesen kommen die besten

franzosischen Weine nicht entfernt bei, kann ein sehr guter Syrup gemacht
werden.

Syrupus Florum Aurantii. ^omccanjenMiit^enf^rup.

Statt des Syrupus Capillorum Veneris.

Nimm: Zucker, neun Theile 9

Pomeranzenbliithenwasser, fiinf Theile ... 5

Es sei ein farbioser Syrup.

Syrupus Glycyrrhizae. ©ufl)o4fi)fup.

Syrupus Liquiritiae.

Nimm: Zerschnittene. Siissholzwurzel, vier Theile . 4
Wasser, achtzehn Theile 18

Lasse eine Nacht maceriren, presse die Fliissigkeit ab,

colire und koche sie einmal auf; dann verdampfe sie im
Lampfbade so weit, dass nach dem Erkalten und Filtriren

noch

sieben Theile 7

iibrig sind. In diesem lose

Zucker 12
und

gereinigten Honig, von jedem zwolf Theile. 12
auf.

Es sei ein Syrup von gelbbrauner Farbe.
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Syrupus Ipecacuanhae. ^rccprcurjetfprup.

Nimm: Zerstossene Brechwurzel, drei Theile. . . 3

Wasser, fiiuf und achtzig Theile ’83
Hochst rectificirten Weingeist, zehu Tbeile 10

Digerire vier und zwanzig Stunden, filtrire die Fliissig-

keit und lose in

acht und achtzig Theilen derselben ... 88

einhundert vier und vierzig Theile Zucker 144

auf.

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe.

Syrupus Rliei. 9il)abai'bcrft)ntp.

Nimm: Zerschnittenen Rhabarber, zwolf Theile . 12

Zerstossene Zimmtkassie, drei Theile . . 3

Reines kohlensaures Kali, einen Theil . . 1

Wasser, sechs und neunzig Theile .... 96

Macerire eine Nacht hindurch, colire und filtrire die

Flussigkeit und lose in

achtzig Theilen derselben S6

einhundert vier und vierzig Theile Zucker 144

auf.

Es sei ein Syrup von braunrother Farbe.

Syrupus Rubi Idaei. .'pimbcerfpntp.

Der Himbeersaft wil’d aus frischen, zerquetschteu Himbeeren

wie der Kirschensaft bereitet.

In fiinf Theilen desselben 3

lose

neun Theile Zucker 9

auf.

Es sei ein Syrup von rother Farbe.

Es ist dies der lieblickste aller Syrupe, der meistens auch in ziemlich

grosser Menge verbraucht wird. Die Gahrung des Saftes werde nach der un-

ter Syrupus Cerasorum beschriebenen Methode in einem durch Wasser ver-
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-schlossenen Gefiisse vorgenommcn. Der nacli Filtration ties Saftes iertig ge-

machte Syrup bedarf hiiufig gar keiner Colirung melir, wenn der Zucker reclit

rein war. Man bewahrt diesen Syrup in einzelnen Flascben auf, deren mftn

30 bis 40 nach Bedurfniss fiillt. Icb fiille den Syrup noch warm ein, um das

IHineinfallen von Infusorienkeimen und Scbimmelsporen zu verhindern. Die

Flaschen werden bis auf y4 Zoll vom Stopfen gefiillt, dieser mit einem holzer-

nen Hammer eingetrieben und mit einem Champagnerknoten (Pharmaeeutischc

Technik, 1. Aufl. S. 2G4, 2. Aufl. S. 325) verbunden. Man bewahrt sie liegend

auf. Der Syrup halt sich selir gut.

Syrupus Senegae. ©enegafprup.

Nimm: Zerschnittene Senega wurzel, zwei Theile . 2

Wasser, zwei und zwanzig Theile 22

Hoclist rectificirten Weingeist, drei Theile 3

Macerire zwei Tage lang. presse die Flussiglceit ab, filtrire

•sie und lose in

zwei und zwanzig Theilen derselben ... 22

sechs und dreissig Theile Zucker 36

auf.

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe.

Syrupus Sennae cum Manna. @emtnft)vup mit Sftanna.

Statt des Syrupus mannatus.

Nimm: Zerschnittene Sennesblatter, acht Theile . 8

Zerstossene Fenchelfriichte, einen Theil . . 1

Manna, zwolf Theile 12

Heisses Wasser, acht und vierzig Theile . 48

Uebergiesse die Sennesblatter, die Fenchelfriichte und
die Manna mit dem heissen Wasser, lasse sie in einem ver-

schlossenen Gefass unter ofterem Umruhren einige Stunden
stehen, presse dann aus, lasse absetzen und colire. In

acht und vierzig Theilen der colirten Flixs-

sigkeit 48

lose

acht und vierzig Theile Zucker 48

auf.

Es sei ein Syrup von brauner Farbe.

Die Manna wird jetzt zweckmassig sogleich in Losung gebracht und da-
durch eine Colirung vermieden.
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Syrupus simplex. ($infacl)er @i)rup.

Syrupus Sacchari. Syrupus albus.

Niimn: Zucker, neun Theile
Wasser, fiinf Theile

Es sei ein farbloser Syrup.

9

5

Man beschleunigt diese Arbeit, wenn man den ganzen Zucker erst mit
wenig Wasser befeucktet und stehen lasst. Er zerfallt dadurch in seine klei-

nen Krystallchen. Er thut dies nicbt, wenn man sogleich alles Wasser dariiber

giesst. Das Aufkochen ist uberfliissig, man kann diesen Syrup auch im Was-
serbade fertig machen. Dass er okne Aufkochen anfangs noch etwas triibe

erscheint, liegt in den ausgeschiedenen Blascken der absorbirt gewesenen

atmospharischen Luft. Diese werden durch Kochen rasch ausgedehnt und
steigen dann schnell in die Hohe. Allein auch ohne Kochen steigen sie bald

auf und lassen den Syrup vollkommen klar und hell. Wenn man ihn sehr

schon klar haben will, so filtrirt man durch lockeres Papier.

Syrupus Spinae cervinae. ^'i-cujbovnheevenfprup.

Syrupus domesticus. Syrupus Rhamni catharticae.

Der Saft wird aus den frischen, vollkomraeu reifen Friichten

wie der Kirschensaft bereitet.

In fiinf Theilen desselben • . 5

lose

neun Theile Zucker 9

auf.

Es sei ein Syrup von violetter Farbe.

Syrupus Succi Citri. ©itt'onenfrtftfyrup.

Nimm : Frisch ausgepressfcenund filtrirten Citronen-

saft, fiinf Theile. .

Zucker, neun Theile . . .

Es sei ein Syrup von gelblicher Farbe.



Terebinthina. — Terebinthina laricina. (J25

Terebinthina . £crp en tin.

Terebinthina communis. Picea excelsa Linlc. Pinus Pinaster

Aiton. Pinus nigricans Host. Pinus silvestris L. unci einige

andere Pinusarten. Coniferen Juss. XXI. 9. (2.) L.

Ein gelblich-weisser, undurchsichtiger
,
zaher Balsam von

Honigdicke und korniger Beschaffenkeit
,
der in der Ruhe oben-

auf eine melir klare, durclischeinende Scbicht absetzt, von eigen-

thtirulichem Geruch.

Alle Terpentinsorten des Handels sind dickfliissige Losungen von Harzen
in atherischem Oel, deren Yerhaltniss nacli Abstammung, Alter und Witte-

rungseinfluss variirt. Einige Sorten sind klar und homogen, andere sind

durch Suspension kornig krystallinischer Massen, die sich allmalig absetzen,

getrubt. Der sogenannte gemeine deutsche Terpentin, Terebinthina communis
,

wird hauptsachlich von Pinus silvestris gesammelt. Er bildet ein gelblich-

weisses,klebriges, dickflussig korniges Liquidum von starkem Geruch, sehmeckt
reizend, etwas bitter, wil’d in derWarme klar, entziindet sich leicht und brennt

mit stark russenderFlamme. Bei langerem Aufbewahren an der Luft erhartet

er, theils durch Oxydation, theils durch Verfliicktigung des atherischen Oeles.

Der franzosische Terpentin kommt von Pinus maritima und ist dem deut-

schen sehr ahnlich. Durch Destination mit Wasser geben diese Korper Ter-

pentinol als Destillat und Colophonium als Riickstand. Bei geringerem Gehalt

an Terpentinol stellen sie das Fichtenharz, Burgunderharz, liesina Pint, dar.

Terebinthina laricina. $drcfyen<£erpentfn.

Terebinthina Veneta. 2>eitctiaiii[d;er Jeipeiittit.

Larix decidua Miller. Coniferen Juss. XXI. 9. (2.) L.

Ein dickfliissiger
,
durcksckeinender, sehr zaher Balsam von

gelblicher Farbe und nicht unangenehmem, eigenthumlichem

Geruch.

Der venetianische Terpentin kommt von der Larchentanne, Pinus Larix.
Er sammelt sich am oberen Theile der Stamme in eigenen Schlauchen und
wird durch Anstechen derselben gewonnen. Er ist klar oder ein wenig milchig

getrubt, farblos bis ins Braunliche spielend, zahe Faden ziehend, riecht unan-

genehm, sehmeckt bitter.

Zu den klaren Terpentinarten gehort auch der Strassburger von Pinus
picea. Dieser riecht angenehm nach Citronen. Der von Abies excelsa ist

dunkelgelb, riecht stark balsamisch. Der ungarische Terpentin kommt von
Pinus Pumilio, der karpathische von Pinus Cembra, der canadische, auch

Bahamum canadense genannt, von Abies balsamea. Durch Destination geben

alle atherische Oele, und das zuriickbleibende Harz ist der sogenannte gekochte

Terpentin, Terebinthina cocta.

>Iohr, Commontar. 40
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Tincturae. £infturen.

Die Tinkturen werden bereitet, indem man die Substanzen
mit der Fliissigkeit aclit Tage, wenn es niclit anders vorgesclirie-

ben ist, bei einer Temperatur von 15° bis 25° C. in einem Ver-
schlossenen Gefass unter ofterem Umsckiitteln macerirt, die Fliis-

sigkeit abgiesst, aus dem Ruckstand abpresst und die erhaltenen
Fliissigkeiten dann filtrirt.

Die walirend der Bereitung verminderte Fliissigkeit darf
niclit erganzt werden.

Die Tinkturen, die weinige Rhabarbertinktur ausgenommen,
miissen klar sein und in gut verschlossenen Gefassen an einem
kiihlen, niclit sonnigen Orte aufbewalirt werden.

Tinkturen sind fliissige Arzneikorper, die durch Ausziehen organischer
Korper mittelst Weingeist, Aether, selten mit Wasser bereitet werden. Sie

sind immer gefarbt, wober sie ihren Namen haben
,
von tingere eintaucken,

weil Farben immer durck Eintaucken in gefarbte Fliissigkeiten gesckiekt.

Ikre Anwendung Cndet. vorzugsweise in der Pkarmacie Statt. Die Vorschrif-

ten zu ikrer Bereitung sind in den Pkarmacopoeen entkalten, und miissen

streng befolgt werden.

Die gewoknlicke Formel einer Yorsckrift zu einer Tinktur bestekt darin,

dass die Menge der auszuziekenden Substanz, die Menge und Natur des Aus-
zieliungsmittels und die Zeit der Einwirkung festgestellt sind. Alle auszuzie-

henden Stoffe werden im groblick gepulverten Zustande angewendet. Die
Summe des Losungsmittels sckwankt zwiscken dem Yierfacken und Acktfacken
des Gewicktes der Substanz, Nach gesckeliener Extraction werden die Fliis-

sigkeiten ausgepresst, und dann sogleick auf einem zu bedeckenden Trickter

in das Aufbewakrgefass filtrirt. Das Auspressen gesckiekt durck leinene

Sackclien, welcke nickt grosser sein sollen, als um neben der zuriickbleiben-

den ausgezogenen Substanz nock etwas Raum fiir die einzugiessende Fliissig-

keit darzubieten. Da die eigentlicken Tinkturen mit fliicktigen Fliissigkeiten

bereitet werden, so muss die Operation des Auspressens und Filtrirens rasck

und an einem kiiklen Orte vorgenommen werden.

Man hat zur Ausziekung die Real’sche Presse und den Verdrangungs-

apparat angewendet, ist aber davon wieder zuriickgekommen, weil die Zeit

der Einwirkung nickt okne Nacktheil verkiirzt werden darf. Zu einer voll-

stiindigen Durckdringung der organischen Faser gehort immer eine gewisse

Zeit. Die in die Faser eindringende Fliissigkeit sattigt sich mit den loslichen

Stoffen des auszuziekenden Korpers, und nun beginnt eine endosmotiscke

Thatigkeit zwischen dem Inhalt der Faser und dem ausseren Losungsmittel,

die erst damit beendigt ist, dass die in den Fasern enthaltene Fliissigkeit, die-

selbe Zusammensetzung, wie jene ausserkalb derselben hat. Diese Tkiitigkeit

wird durck ofteres Umsckiitteln und gelinde Erwarmuug befordert; durck

Umsckiitteln, weil dadurck die sckwereren Fliissigkeiten von unten nack oben

gebrackt werden und neues Losungsmittel in die unten liegende Substanz

kommt; durck Warme, weil dadurck die Beweglickkeit der Fliissigkeit erhokt
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wird. An dem Factor der Zeit ist nichts nachzulassen, auch aus dcm Grande,

weil er praktisch der wohlfeilste ist. Das Durchlassen des Losungsmittels durcli

die in der Real’schen Presse geschichtete Substanz bei'reit niclit von dem
Auspressen des in der Substanz noch entbaltenen Losungsmittels, das niclit

verloren geben darf.

Die Erwarmung des Gemenges gescliiebt gewohnlich in der Art, dass man
dasselbe in einem Glase mit weitem Halse, einem sogenannten Setzkolben,

vornimmt, dessen Oeffnung mit einer Blase verbunden ist, in welche eine

Stecknadel eingesteckt ist. Der Zwischenraum zwischen Stecknadel und Blase

ist ein Sicberbeitsventil fiir die durch Erwarmung ausgedehnte Luft des Ge-

fasses; allein er wiirde nicht scbiitzen gegen siedende Dampfbildung derFliis-

sigkeit, falls dieselbe durch zu bobe Temperatur stattfinden sollte. Gewohn-
lieh stellt man das ganze Gefass an einen warmen Ort in die Nahe des Dampf-
apparates, oder in ein mild warmer Sandbad, oder in ein grosseres Gefass mit

warmem, aber nicht beissem Wasser. Man iibernimmt die Yerantwortlicbkeit,

dass das Glas erbitzt nicht platze, was bei diinnem Glase durch sehr gelinden

Druck gescbehen und bei der Brennbarkeit des Inbalts leicht Ereignisse

herbeifuhren kann. Aetberiscbe Tinkturen werden niemals erwarmt (digerirt),

sondern nur in gewohnlicher Temperatur hingestellt (macerirt). Bei atberiscben

Tinkturen empfieblt sicb eine Yorrichtung, wobei der Auszug und das Aus-

pressen in demselben Gefasse gescheben kann, da Aether auf der Aussenwand
eines Sackes in zu grosser Menge verdunsten wiirde. Das Gemenge ist

in einer cylindrischen Real’schen Presse, die unten mit einem Hahn ver-

seben ist, wahrend der Maceration mit einem luftdicht schliessenden

Deckel bedeckt. Each abgelaufener Zeit des Auszuges lasst man erst alles

abfliessen, was freiwillig abfliessen kann. Dann bebt man den Deckel ab
und presst mit einer Schraube den Rest des Aethers rasch aus. Die Figuren

71, 72 und 73 zeigen die hierbei notbi-

genTbeile des Apparates fiir die Real’

-

scbe Presse. Ein durchlocherter Cy-

linder (Fig. 71) schliesst sehr nahe an
die Wande der Real’scben Presse an.

Obne diesen wiirde man den Aether

zwar auspressen' konnen, allein er

wiirde nicht ablaufen. Die seitlichen

Locher gestatten, dass die Fliissigkeit

auf jeder Hohe ablaufe. Das Press-

klotzcben (Fig. 72) besteht aus Holz
und ist ganz mit W eissblecb iiberlotbet.

Es hat in der Mitte .eine Yertiefung,

um die Spitze der Schraube (Fig. 73)

aufzunehmen. Diese letztere kann aus

Holz bestehen, und wird mit dem Quer-
klotz auf zwei Stander aufgeschraubt,

(lie sick im Tische der Real’schen Presse befindcn.

Man kann mit dieser Vorrichtung auch weingeistige Tinkturen sehr be-
quem auspressen. Die meisten Tinkturen werden mit rectificirtem Weingeist
(specif. Gewicht 0,890 bis 0,894) dargestellt. Der Weingeist hat wesentlich den

. Zweck, die Haltbarkeit des Korpers zu bedingen, und dazu geniigt schon der
rectificirte Weingeist von dem angcgebenen specifischen Gewicht.

In einzelnen fallen wird auch der hochst rectificirte Weingeist (specif.

Gewicht 0,830 bis 0,834) vorgeschrieben, wie bei Aloe, Ameisen, Benzoe, Can-
thariden, Castoreum

,
Chinioidin, Guajacharz, Jod, Koloquinten, Myrrhe. Die

40 *

Fig. 71. Fig. 73.



628 Tinct. Absinth. — T. Aconit. — T. Aloes. — T. amar.

Jodtinktur und Chinioidintinktur sind blosse Losungen eines reinen Stoffes in

Weingeist, letztere mit etwas Saure. Sie habcn denNamen Tinktur von ihrer

starken Farbe behalten
,
obschon sie im Uebrigen mit den achten Tinkturen

nichts gemein haben.

Mebrere Tinkturen werden mit Xereswein gemacht, wie bei Opium und
Rbabarber.

Nur eine soli mit Wasser bereitet werden, die Tinctura Bhci aquosa.

Tinctura Absinthii. $Bermutf)tmftur.

Nimm: Fein zerschnittenes Wermuthkraut, einen

Theil I

Rectificirten Weingeist, sechs Theile ... 6

Die Tinktur sei von griinbrauner Farbe.

Tinctura Aconiti. ©turmljuttmftur.

Nimm: Groblich gepulverte Sturmhutknollen, einen
Theil 1

Rectificirten Weingeist, ackt Theile .... 8

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe und werde vorsicbtig

aufbewakrt.

Tinctura Aloes. Sltoetinftur.

Nimm: Zerstossene Aloe, einen Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, sechs Theile 6

Die Tinktur sei von schwarzbrauner Farbe.

Tinctura amara. SSittere £inftur.

Nimm: Zerschnittenes Tausendgiildenkraut. ... 2

Zerstossene unreife Pomeranzen 2

Zerschnittene Enzianwurzel, von jedem zwei

Theile 2

Zerschnittene Zitt werwurzel, einen Theil . 1

Rectificirten Weingeist, sechs und dreissig

Theile 36

Die Tinktur sei von brauner, ein wenig griinlicher Farbe.



Tinct. arom. — T. arom. acid. T. Benzoes. — T. Calami. 629

Tinctura aromatica. 3(romatifc()e Sinftur.

Nimm: Grob gepulverte Zimmtkassie, vier Theile . 4

Kleine Kardamomen 1

Gewiirznelken 1

Galgantwurzel 1

Ingwer, von jedem, grob gepulvert, einen
Tbeil 1

Rectificirten Weingeist, acht und vierzig

*Tkeile 48

Die Tinktur sei von braunrother Farbe.
I

Tinctura aromatica acicla. ©ante aromatifcfye £iitftut.

Statt des Elixir Vitrioli Mynsichti. ®itrioC (Sltt'k.

Sie wird wie die aromatiscbe Tinktur bereitet, nur werden
zu den

acbt und vierzig Theilen rectificirten Wein-
geist 48

vor der Maceration nocb

Reine Sch wefelsaure, zwei Theile 2

zugesetzt.

Sie muss eine braunrothe Farbe baben.

Diese Tinktur wurde friiher durck einen blossen Zusatz von Saure zu der

einfachen Gewiirztinctur bereitet. Sie setzte dann immer nacb einiger Zeit

einen bedeutenden Bodensatz ab. Die vorliegende Vorschrift ist desbalb bes-

ser, indem sicb die Tinktur sehr lange ohne Absatz aufbewabren lasst.

Tinctura Benzoes. SBenjoettnftuv.

Nimm: Zerstossenes Benzoeharz, einen Theil ... I

Hocbst rectificirten Weingeist, seeks Theile 6

Die Tinktur sei von gelblich rothbrauner Farbe.

i

Tinctura Calami. $almii8tinftur.

Nimm: Zerschnittene Kalmuswur zel, einen Theil . 1

Rectificirten Weingeist, sechs Theile ... 6
Die Tinktur sei von braungelber Farbe.



cao Tinct. Cantharidum. — Tinct. Catechu.

Tincturci Cantharidum. @panifd)|Ticgenttnftur.

Nimm: Groblich gepulverte. Canthariden, einen
Theil I

Hochst rectificirten Weingeist, sechs Theile 6

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe und werde vorsichtig auf-

bewahrt.

Tinctura Cascanllae. $a6faufttinftuv.

Nimm: Groblich gepulverte Kaskarille, fiinf Theile 5

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig
Theile 24

Die Tinktur sei von rotkbrauner Farbe.

Tinctura Ccistorei Canadensis.

Xinftut nitS cannbifcliem SBibergcil.

Nimm: Getrocknetes und groblich gepulvertes cana-

disches Bibergeil, einen Theil. . . . 1

Hochst rectificirten Weingeist, sechs Theile 6

Die Tinktur sei von dunkelbrauner Farbe.

Tinctura Castorei Sibirici.

$inftur cm3 jtbivifd)em SSibetgeil.

Nimm: Getrocknetes und, groblich gepulvertes sibi-

risches Bibergeil, einen Theil .... I

Hochst rectificirten Weingeist, neun Theile. 9

Die Tinktur sei von dunkelbrauner Farbe.

Die Pkarmacopoe hat bier zweckmassig die Namen des Ursprungs beige-

fiigt. Die atherische Castoreumtinktur ist ausgelassen, was gebilligtwerden kann.
m

Tinctura Catechu. (£ateduttinftur.

Nimm: Zerstossenes Catechu, fiinf Theile .... 5

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig
Theile

Die Tinktur sei von dunkelbrauner Farbe.

24



Tincfc. Chinae comp. — Tinct. Chinioidei. — Tinct. Cirmam. 631

Tinctura Chinae compositci

.

3ufnmmen(jcfejjte ©jinatinftur.

Elixir roborans Whyttii.

Nimm: Groblich gepulverte braune Chinarinde, drei

Tbeile 3

Klein zerschnittene Enzianwurzel .... 1

Klein zerschnittene Pomeranzenschale, die

von der inneren weissen Substanz be-

freit ist, von jeder einen Theil ... 1

Hochst rectificirten Weingeist, sechszehn
Tbeile 16

Einfaches Zimintwasser, acht Tbeile ... 8

Die Tinktur sei von rothbrauner Farbe.

Diese unter dem Namen Robert Whytt beriihmt gewordene Tinktur

ist bier von der Vorschrift der meisten Pbarmacopoeen etwas abweicbend auf-

genommen worden; jedocb nicbt so, dass nicht eins fiir das andere gegeben
-werden konnte. Die meisten deutscben Pbarmacopoeen baben folgende Formel:

Graue Cbinarinde 4 Unzen, Pomeranzenscbalen und Enzian ana l ]

/2 Unze,

franzosiscber Weingeist 48 Unzen.

Tinctura Chinioiclei. {£I)intotbmttnftur.

Nimm: Chinioidin, zwei Tbeile 2

Hochst rectificirten Weingeist, fiinfzehn

Theile 15

Chlorwasserstoffsaure, einen Theil .... 1

Lose auf und filtrire.

Die Tinktur sei von brauner Farbe.

Tinctura Cinnamomi. 3ibtmttinftur.

Nimm: Groblich gepulverte Zimmtkassie, fiiftf

Theile 5

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig
Theile 24

Die Tinktur sei von rothbrauner Farbe.



632 Tinct. Colocynth. — Tinct. Ferri pomata.

Tinctura Colocynthidis. ^oloquiutentinftur.

Nimm: Klein zerschnittene Koloquinte, die von den
Samen befreit ist, acht Theile .... 8

Zerstossenen Sternanis, einen Theil .... 1

Hochst rectificirten Weingeist, sechs und
neunzig Theile 96

Die Tinktur sei von braunlich gelber Farbe und werde vorsichtig
aufbewahrt.

Tinctura Corticis Aurantii. ^omeiTUijenfcfyalentinftur.

Nimm: Klein zerschnittene Pomeranzenschale, die

von der inneren weissen Substanz be-

freit ist, ftinf Theile 5

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig
Theile .. .24

Die Tinktur sei von braunlicher Farbe.

Tinctura Ferri acetici aetherea.

$lctl)crifcl)e cfpgfaure (gtfenortjbtmfhtv.

Nimm: Essigsaure Eisenoxydlosung, neun Theile 9

Hochst rectificirten Weingeist, zwei Theile 2

Essigather, einen Theil 1

Mische sie.

Die Tinktur sei von brauner Farbe.

Einbundert '1 heile enthalten sechs Theile Eisen.

Tinctura Ferri pomata Slepfelfaure (SifenorgMinftur.

Nimm: Extract von apfelsaurem Eisenoxyd, einen

Theil 1

Spirituoses Zimmtwasser, zwolf Theile . . 12

Lose auf und filtrire.

Die Tinktur sei von schwarzbrauner Farbe.

Ist ungefahr nur halb so stark, da friiher das Yerhaltniss 1 : 6 vorge-

geschrieben war.



Tinctf. Forwicarum. — Tinct. Gentianae. — Tinct. Jodi. 633

Tinctura Formicarum. Slmeifentinftur.

Statt des Spiritus Formicarum.

Nimm: Frisch gesammelte, von Unreini gkeiten ge-

reinigte und zorriebene Ameisen,

zwei Theile ^

Hochst rectificirten Weingeist, drei Theile o

Die Tinktur sei von brauner Farbe.

An Stelle des Spiritus Formicarum
,
den sie an Starke iibertrifft. Die

Darstellung' ist auch leichter.

Tinctura Gentianae. (Snjtantinftur.

Niram: Zerschnittene Enzianwurzel, einen Theil . . 1

Rectificirten Weingeist, sechs Theile ... 6

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe.

Tinctura Jodi. 3oi>tinftur.

Nimm: Jod, einen Theil 1

Hochst rectificirten Weingeist, zehn Theile 10

Lose das Jod in dem Weingeiste
.

auf und giesse die Tink-

tur ab.

Sie muss eine rothbraune Farbe haben.

Sie ist in einem mit einem Glasstopsel gut verschlossenen Gefasse

vorsichtig aufzubewabren.

Die ursprungliche Formel der Jodtinktur riihrt von Dr. Coindet her;

sie enthielt 48 Gran Jod auf 1 Unze Weingeist. Diese Formel wurde wortlich

von auswartigen Pharmacopoen aufgenommen, dadurch aber das Verhaltniss

geandert, indem die franzosische Drachme 72 Gran hat, wonach die 48 Gran
eigentlich nur 2 Scrupel unseres Gewichtes sind. Die hochst einfache Formel
reducirte sich auf diese Gestalt: Jod 1 Unze, Weingeist 1 Medicinalpfund

oder 12 Unzen. Das Jod betrug also yi2 vom Weingeist oder yi3 vom Gan-

zen. Jetzt betragt es Vio vom Weingeist und 1
/11 vom Ganzen, da 48 der

zehnte Theil von 480 Gran oder einer Unze ist. Diese unabsichtliche Ver-

wirrung, die noch jetzt die Folge hat, dass die franzosischen und deutschen

Vorschriften zwar ganz gleichen Wortlaut, aber nicht gleiche Zusammensetzung
haben, riihrt von der verschiedenen Eintheilung des Medicinalgewichtes her.

Fiir Deutschland ist die Formel der Jodtinktur vollstandig eingebiirgert,

und es ware ebenso unpraktisch, sie jetzt andern zu wollen, als es unpraktisch
war, sie ehernals fehlerhaft ausgedriickt aufzunehmen.

Was die Bereitung betrifft, so ist dabei nur wenig zu bemerken. Das



634 Tinct. Ipecac. — T. Myrrbae. — T. Opii benzoica.

.lod kann nicbt viel zurucklassen, wenn cs einigermaassen gut ist, und aus
diesem Grunde gcniigt eine Decantation. Sollte sich aber hierbei ein bedeu-
tender Riickstand zeigen, so muss man die Saehe untersuchen, da sic jeden-
falls auf einer Verunreinigung des Jods beruht, deren Natur und Grosse man
bestimmen muss. Man giesst niclit gleich alien Weingeist auf, sondern stellt

% davon in einer andern Flasche daneben. Nach dem Decantiren spiilt man
die Ansetzflasche damit aus, und filtrirt nun diesen Rest in das Yorrathsgefass
zu der ersten Menge.

Ick habe im vorigen Commentar an dieser Stelle den Vorschlag gemacbt,
jede einzelne Yorschrift nur in einerlei Gewicht auszudriicken

,
entweder

ganz in Unzen oder ganz in Pfunden, sodass die Gewichte ebenso gut Theile

vorstellen kdnnen. Dem ist in der vorliegenden Ausgabe vollkommen ent-

sprocben, wenn wir nur aucb eine Gewichtseintbeilung mitbekommen hatten,

welche das Greifen der Theile erleichterte. Wer die Londoner Pbarmacopoe
benutzt, wird jeden Augenblick durcb die Ausdriicke congitis, octarius, flui-

duncia aufgehalten. EineAnzahl franzosischer Recepte sind in deutscbe Phar-

macopoen wortlich ubertragen worden. Da jene nun das Pfund zu 16 Unzen,

wir zu 12 Unzen haben, so werden unsere Tinkturen nach derselben Yor-

schrift um % starker ausfallen.

Tinctura Ipecacuanhae. s£rcd)imtqe(riufruv.

Nimm: Groblich gepulverte Brechwurzel, einen

Theil 1

Rectificirten Weingeist, acht Theile ... 8

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe und werde vorsichtig

aufbewahrt.

Tinctura Myrrhae. SJtyrrljentinftin:.

Nimm: Zerstossene Myrrhe, einen Theil 1

Iiochst rectificirten Weingeist, sechs Theile 6

Die Tinktur sei von gelblich rothbrauner Farbe.

Tinctura Opii benzoica. Sen&oefauretyaltige Dpiumtinftur.

Elixir pciregoricum.
I

Nimm: Gepulvertes Opium, einen Theil

Sublimirte Benzoesaure, vier Theile . . .

Kampher
Anisol, von jedem zwei Theile

Rectificirten Weingeist, einliundert zwei

und neunzig Theile

Die Tinktur sei von gelber ein wenig brauner Farbe.

Sie ist vorsichtig aufzubewabren.

Anmerkung. Zweihundert Theile Tinktur enthalten . .

die loslichen Bestandtheile aus einem

Theil Opiumpul ver

1

4
o

2

19-2

200

1



Tinctura Opii crocata. 635

Tinctura Opii crocata. @flfranf)altige Cpiumtinfhir.

Laudanum liquidum Sydenhami.

Niram: Gepulvertes Opium, sechszehn Theile. . . 16

Safran, sechs Theile 6

Gewiirznelken 1

Zimmtkassie, von jeclem, groblich gepul-

vert, einen Theil . 1

Xereswein, einhundert zwei und fimfzig

Theile 152

Die Tinktur muss eine aus dem Safrangelben ins Dunkel-

braune iibergehende Farbe und ein specifisches Gewicht von 1,018

bis 1,022 haben.

Sie ist vorsichtig aufzubewahren.

Anmerkung. Zehn Theile Tinktur enthalten 10

die loslichen Bestandtheile aus
einem Theil Opiumpulver 1

Die Yorschrift der 6. Auflage ist bis auf die Art des "Whines unverandert ge-

blieben. Die urspriingliche, von Sydenham angegebene Yorschrift war fol-

gende: Opium, in Stucke zerschnitten, vier Unzen, Safran zweiUnzen, Zimmt und

Nagelein, von jedem zwei Drachmen, Malagawein zwolf Unzen. Die Colatur soli

12 Unzen betragen. Hier enthielt die Drachme das Losliche aus 10 Gran Opium,

und nach der jetzigen Vorschrift nur aus 6 Gran. Als die fiinfte Auflage erschien,

war derFehler, der durch diese gewaltsame Yeranderung begangen wurde, un-

gleich grosser, als er heutigen Tages ist. Denn damals wurde eine Yerande-

rung nicht nur gegen alle Pharmacopoeen anderer Lander, sondern gegen die

eigene Landespharmacopoe (3. Aufl. S. 168) willkurlicher und iiberflussiger

Weise hervorgerufen. Dasselbe wurde zum Theil jetzt wieder eintreten, wenn
man auf die alte Formel zuriickgehen wollte. Es sind unsere Aerzte jetzt an

die Yorschrift der vorigen Ausgabe gewohnt und auch benachbarte Staaten

haben dieselbe angenommen. Man kann weder sagen, dass die Sydenham’-
sche Yorschrift eine zu concentrirte, noch die der preussischen Pharmacopoe
eine zu verdiinnte Tinktur gebe. Beide Vorschriften sind an und fur sich ganz

gleich gut, indem der Arzt seine Dosen darnach einrichten kann. Da die

Tinktur in Arzneien meistens tropfenweise dispensirt wird, und eine Dosis unter

3 bis 4 Tropfen doch niemals vorkommt, so stellt sich das Ueberfliissige der

ersten Aenderung klar heraus.

In der vorliegenden Yorschrift wird die grossere Yerdiinnung der Tinktur

durch Anwendung von Opiumpulver einigermaassen wieder ausgeglichen. Zur

Dar3tellung des Pulvers muss das Opium vollstandig ausgetrocknet sein, und
dann bleiben viele Unreinigkeiten auf dem Siebe zuriick, wodurch der wirk-

sarne Bestandtheil irn Pulver in ein hoheres Yerhaltniss tritt. Wollte man
.getrocknete Opiumscheiben statt des Pulvers verwenden, so wiirde man immer
das Verhaltniss wegen der unbestimmbaren Menge der sonst ausgeschiedenen

1 Unreinigkeiten verandern, und man muss sich deshalb genau an die Vorschrift

halten.



636 T. Opii simpl. — T. Ratanh. — T. Res. Guaj. T. Rhei aq.

Tinctura Opii simplex. Ginfacfye Cptumtinftur.

Tinctura thebaica. Tinctura Meconii.

Nimm: Gepulvertes Opium, vier Theile * 4

Rectificirten Weingeist 19

Destillirtes Wasser, von jedem neunzehn
Theile “

19

Die Tinktur muss eine roth - dunkelbraune Farbe und ein

specifiscbes Gewicbt von 0,978 bis 0,982 baben.

Sie ist vo r si cli tig aufzubewahren.

Anmerkung. Zehn Theile Tinktur enthalten 10
die loslichen Bestandtheile aus
einem Theil Opiumpulver 1

Die Opiumstarke ist dieselbe, wie bei der Tinctura Opii crocata, was
sekr zweekmassig ist, inderu jetzt eine Verwechslung keinen wesentlichen

t
T

nterschied macht.

Tinctura Ratanhae. OJatanfyatfnftur.

Nimm: Groblich gepulverte Ratanbawurzel, einen
Theil 1

Rectificirten Weingeist, fiinf Theile .... 5

Die Tinktur sei von rothbrauner Farbe.

Tinctura Resinae Guajaci. ®uajafl)ar$tinftur.

Nimm: Zerstossenes Guajakharz, einen Theil ... 1

Hochst rectificirten Weingeist, seebs Theile 6

Die Tinktur sei von griinlich brauner Farbe.

Tinctura Rhei aquosa. 3Baj]evtge ORiabav&ertinftuv.

Nimm: Rbabarber, in sebr diinne Scheibcben zer-

schnitten, zwolf Theile 12

Reines kohlensaures Kali, drei Theile. . . 3

Spirituoses Zimmtwasser, sechszehn Theile 16

DestillirtesW asser, seclis und neunzig Theile 96

Man lasst vier und zwanzig Stunden maceriren, nach dem

Auspressen die Flussigkeit ruhig stehen und filtrirt dann. Sie

muss eine roth - dunkelbraune Farbe liaben.

Sie werde in kleinen Flaschen aufbewahrt.
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Es giebt nicht leicht ein anderes pharmaceutisches Praparat, welches einc

bo bedeutende Literatur besitzt, als die Tinctura Rhei aquosa. Die meisten

Vorschlage gehen auf die Haltbarmachung hinaus, indem das rasche Verderben

fur den Apotheker nicht nur im Augenblicke des Gebrauchs eine grosse Wi-

derwartigkeit, sondern auch ein pecuniarer Schaden ist. Wird dieser Schaden

nicht getragen, und hat bei dem Kampfe von Pflicht und Eigennutz der letz-

tere gesiegt, so bekommt der Patient eine verdorbene Arznei zu geniessen.

Die Vorschlage zur Haltbarmachung bestehen wesentlich in grosserer Con-

centration und Weingeistzusatz. Ein schwacher Zusatz von Weingeist zu der

extrahirenden Fliissigkeit erzeugt einen concentrirten Auszug und wirkt selbst

zersetzungswidrig. Das beste Losungsmittel, der Rhabarber, ist eben ein ver-

diinnter Weingeist, indem dadurch auch Stoffe ausgezogen werden, welche in

sich weniger zersetzbar sind. Busse*) schlagt eine Tinctura duplex vor, in-

dem er von derselben Menge Wurzel nur halb so viel Colatur macht. Rich-

ter**) dampfte die zehnfache Menge der Vorschrift auf 12y2 Unzen ein, und

erhalt so ein Extract von gewohnlicher Consistenz. Zum Gebrauch lost er 10

Drachmen in 8 Unzen 6 Drachmen warmen destillirten Wassers und fugt 2

Unzen Zimmtwasser zu. Auch Simon***) lasst ein Extract bereiten, und zwar

durch einmaliges Durchlaufenlassen des Wassers mit dem kohlensauren Kali.

Er hat genau das Verdiinnungsverhaltniss, wie Richter. Bus set) setzte

spater statt des Aq. Cinnamomi die Halfte von seinem Gewichte an Weingeist

zu. Muller empfiehlt an dem letzt citirten Orte, dem ausziehenden Wasser
sogleich die Halfte Weingeist zuzusetzen. Gragerff) findet die vorliegende

Vorschrift der Pharmacopoe schon an sich geniigend, ein haltbares Praparat

zu erzielen, wenn man 1) die beste Rhabarber wahlt, 2) die Wurzel in diinne

Scheiben schneidet und nicht pulvert, 8) beim Coliren jedes Auspressen ver-

meidet. Ausserdem empfiehlt er eine auf den vierten Theil des Gewichtes
eingedampfte Tinktur als Infusum concentratum, welches im Augenblicke des

Gebrauches mit 3 Thin. Wasser zu verdtinnen ist. Es ist aus diesen vielen

Vorschlagen ersichtlich, dass gleichformige Bereitung nicht moglich ist, wenn
es jedem Apotheker frei steht, nach seinen Ansichten zu handeln. Diesekonn-
ten bei nicht geniigenden Kenntnissen, oder bei etwa ganz neuen, noch nicht

entdeckten Verhaltnissen den Heilzweck gefahrden.

Bei Darstellung dieser Tinktur hat man sich deshalb auch alle Verbesse-

rungsgeliiste aus dem Sinne zu schlagen. Die Vorschrift ist ein Recept und
das Product kein chemisches Praparat. Das specifische Gewicht bei 14° R.
ist 1,031.

*) Archiv der Pharm. 33, 1G7.

***) Archiv der Pharm. 43, 303.

**) Pharmaceut. Centralblatt 1840, Nro. 49.

t) Ebendas. 39, 41. ft) Ebendas. 44, 2G7.
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Tinctura Rhei vinosa. S
-B3eint{je ffil)aOaibevtinftur.

Statt cler Tinctura Rhei Darelii.

Nimm: Klein zerschnittenen Rhabarber, acht’
Theile . 8

KleinzerschnittenePomeranzenschale,die
von der inneren weissen Substanz
befreit ist, zwei Theile 2

Groblich gepulverte kleine Kar dam omen,
einen Theil 1

Xereswein, sechs und neunzig Theile . . 96

Gepulverten weissen Zucker, zwolf Theile 12

In der colirten Tinktur lose den Zucker, lasse absetzen und

giesse sie moglichst klar ab.

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe.

Tinctura Scillae. ^eevjwiebcttinftuib

Niram: Klein zerschnittene Meerzwiebel, einen
Theil 1

Rectificir ten Weingeist, sechs Theile . . 6

Die Tinktur sei von gelber Farbe.

Tinctura Seminis ColcJtici. 3 ertIofenfamentinftuv.

Nimm: Groblich gepulverten Zeitlosensaraen,
fiinfTheile 6

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig
Theile 24

Die Tinktur sei von braunlicker Farbe und werde vorsichtig auf-

bewabrt.

Tinctura Seminis Strychni. ^rdfyennugentinftuv.

Nimm: Groblich gepulverte Krahenaugen, flint

Theile
Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig

Theile 24

Die Tinktur sei von gelber Farbe und werde vorsichtig aufbe-

wahrt.
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Tinctura Valerianae. Satbrtantmftor.

Nimin: Klein zerschnittene Baldrianwurzel, luni

Theile •

Rectificirten Weingeist, vier und zwanzig

Theile

Die Tinktur sei von brauner Farbe.

Tinctura Valerianae aetherea.

5(etl)erifd)c SBalbriantinltuv.

Nimrn: Groblich gepulverte Baldrianwurzel, einen

Theil 1

Aetherspiritus, acht Theile 8

Die Tinktur sei frisck bereitet, von gelber Farbe, mit der Zeit wil’d

sie gelblichbraun.

Tinctura Vanillae. SSanitlentinEtur.

Nimm: Klein zerschnittene Vanille, einen Theil . . 1

Rectificirten Weingeist, sechs Theile ... 6

Die Tinktur sei von gelbbrauner Farbe.

Tubera Aconiti. 0turml)utfnollen.

.Radix Aconiti sen Napelli. Aconitum Napdlus L. Ranunculaceen

Juss. XIII. 2. L.

Umgekehrt kegelfdrmige Knollen, oben von dem Stengelrest

oder von einer Knospe begrenzt, haufig zu zweien noch zusam-

menhangend, dann von ungleickem Alter, getrocknet hart, zwei

oder drei Zoll lang, oben einen oder einen und einen viertel Zoll

dick, diesjahrig schwer, fest, innen weisslich, vorjahrig leicht,

iinnen gelblich, nicht selten ausgehohlt, in beiden Fallen aussen

braun, gefurcht, von den abgeschnittenen Wurzeln etwas narbig,

mit starker, im Quersclmitt punktirter Rinde, welche von dem
umfangreichen

,
sternartig umschriebenen Mark durch einen selir

engen, dunklex*en, sternformigen, fiinf- oder acht-strahligen Holz-

ring, mit sehr vorgestreckten Strahlen, getrennt ist.

Zu verwerfen sind die kleineren, ungefahr neun Linien lan-
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gen, oben sechs Linien dicken Knollen von Aconiturn Cammarum
Jacquin mit unregelmassig sternformigem Holz und Mark und
weniger vorgezogenen Strahlen, sowie ferner die oft zu mebreren
zu.sammenhangenden Knollen von Aconiturn StorTceanum Reichen-
bach, welche mehr langlicli und mit einem stumpf oder abgerun-
det eckigen, nicht sternformigen Holz und Mark versehen «ind.

Die Sturmhutknollen sind von der wildwachsenden bliihenden Pflanze
zu sammeln und vorsiehtig aufzubewahren.

Der Sturrahut ist eine in gebirgigen Gegenden Siiddeutschlands einhei-
misclie Staude. Die Knollen sind riibenfbrmig verdiekt, zuweilen handformig
getheilt, nieist zu zweien durcb einen kurzen Querriss zusammenhangend,
aussen dunkelbraun, der Lange nacb gefurcbt, von den abgebrochenen, diin-
nen Wurzeln wenig benarbt. Die Knollen sind im Herbste von der wild-
wacksenden Pflanze zu sammeln. Die Knolle ist einjahrig und stirbt mit dem
Stengel ab, nachdem sie zuvor aus dem Winkel einer Scbeide eine neue
Knospe gebildet katte, deren unterstes Stengelglied zur neuen Knolle wird,
wahrend die oberen zum oberirdischen Stengel auswacbsen.

Tubera Jalapae. Salapenfnollen.

Radix Jalapae. ^alapenirurjel.

Ipomoea Purga Hayne. Convolvulaceen Juss. V. 1. L.
t

Kugelrund, birnformig oder langlich, von verschiedener

Grosse, ganz oder zerscbnitten, hart, sckwer, aussen braun, runz-

lig, in den Runzeln mit schwarzlichem Harz iiberzogen, innen

bellbraun, mit zablreicken, dunkleren, concentriscben Zonen ver-
'

seben, welche die glanzenden Harzzellen enthalten.

Das Pulver derselben darf nicht unter 10 Procent Harz enthalten.

Die frisch gegrabene Wurzel enthalt einen klebrigen Saft. Sie wird zer-

schnitten, die kleineren Knollen im ganzen Zustande in einem Netze iiber

hellem Feuer getrocknet. Sie enthalt ein eigenthumliches Halbharz, welches :

in schwachem, kochendem Weingeist loslich ist, sowie auch in Wasser los- E

liche Stoffe, welche ebenfalls purgirende Wirkungen besitzen. Eine bereits 5

zur Bereitung von Jalapenharz gebrauchte Wurzel diirfte wohl selten vor- -

kommen, und liesse sich auch dieses nur durch einen Ausziehungsversuch mit "

Bestimmtheit nachweisen.

Die Wurzel wird im gepulverten Zustande, sowie zur Bereitung des Ex- r

tractes verwendet. Das Pulvern ist eine fur den Stosser sehr unangenehme

Arbeit, wobei er durch den sich verbreitenden, scharfen Staub anAugen, Nase ;

und Gaumen heftig leidet. Er muss sich dabei das Gesicht mit einem Tuche 1

oder einer feuchten Schwammmaske verbinden. Ich babe gefunden, dass sich

diese Wurzel sehr gut auf der excentrischen Bogardusmuhle (pharm. Tecbnik

2. Aufl. S. 307) zu feinem Pulver vermahlen lasst. In jedem Falle wird die

Wurzel erst grob zerstossen und dann scharf getrocknet. Darnach wird sie

fein gestossen oder vermahlen. Das Pulver muss durch ein sehr feines Sieb

abgeschlagen werden.
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Zur Bereitung des llarzes wird die Wurzel im grob gepulverten Zustande

angewendet. Auch diese Form lasst sich in der eben erwahnten Miible leicht

darstellen.

Tubera Salep . @nlep!nol(cn.

Radix Salep. ©aicpautrjcf.

Verschiedene Arten der Orchideen - Gattungen Juss. Orchis
,

Ophrys, Platanthera u. s. w. XX. 1. L.

Unregelmassig eiforraig oder langlich, seltener handformig,

1

4 bis 1 Zoll lang, etwas durchscheinend, von bornartiger Con-

sistenz nnd schmutzig weisser bis blass-braunlicher Farbe, ge-

pulvert in Wasser zu einem Schleim aufquellend.

Man acbte daranf, dass nicht Zeitlosenzwiebeln beigemengt sind.

Die Salepwurzel wird viel in Franken gesammelt und in den Handel ge-

bracht. Sie ist kleiner als die persische, sonst derselben ganz gleicli in Eigen-

scbaften und Wirksamkeit. Die gewascbenen frischen Wurzeln werden an

Faden gereiht und dann so lange in kochendes Wasser gehalten, bis einige

Knollen anfangen, sich in eine schleimige Masse aufzulosen. Man nimmt sie

dann heraus und trocknet sie an der Sonne oder in einem guten Trocken-

raume. Die deutsche Salepwurzel wird von Orchis pyramidalis, militaris

und selbst von bifolia, uberhaupt von alien Arten, welche ungetheilte Knollen

haben, gesammelt. Durch das Briihen verliert die Wurzel den unangenehmen
Geruch und wird durchscbeinend.

Die Salepwurzel wird nur als femes Pulver gebraucht. Sie ist sehr schwer

zu stossen wegen ihrer Harte und Elasticitat. Die franzosischen Sckriftsteller

empfehlen das folgende Yerfahren. Man solle die Wurzel zwolf Stunden in

kaltem Wasser einweichen, dann mit rauher Leinwand abtrocknen und nur in

einem Morser zerknirschen. Die Cohasion wird dadurch aufgehoben, und es

' entsteht eine Menge von Bissen. Diese feuchte Masse wird diinn ausgebreitet

und im Trockenschranke getrocknet. Hierbei muss man beachten, dass die

Wurzel nicht zu lange feucht liege, weil sie sonst leicht einen iippigen Schim-

:mel zieht, mit oft zolllangen, geraden Stengeln, auf denen die Sporenkopfchen
•sitzen. Die gequetschten Wurzeln werden ofter umgeriikrt, damit das Trock-
:nen an alien Stellen vor sich gehe. Die vollkommen getrockneten Wurzeln
.lassen sich nun viel leichter stossen, und geben auch ein weisseres Pulver.
'Will man diese Operation umgehen, so stosst man ohne Weiteres im Morser.
! Die ersten Portionen des Pulvers muss man aber entfernen, weil sie leicht

etwas gefarbt sind. Das Pulver wird durch ein feines Sieb abgeschlagen.
Besonders sehon wird das Pulver, wenn man die ausserlich abgewasche-

nen und getrockneten Wurzeln unter senkrecht gehenden Marmorsteinen ver-

mahlt. Ueber die Bereitung des Schleimes siehe Mucilago Salep (S. 451).

Mohr, Commentar. 41
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TJnguentum basilieum SSafilicumfatbe.

Nimm: Baumol, sechs Theile 6
Gelbes Wacbs 2

Geigenharz '. 2

Hamraeltalg, von jedem zwei Theile .... 2

Terpentin, einen Theil 1

Sie werden bei gelinder Warme geschmolzen und colirt.

Die Salbe muss gelbbraun sein.

TJnguentum Cantharidum. 0panifd)fliegenfalbe.

TJnguentum irritans.

Nimm: Zerstossene Canthariden, einen Thei’l . . . 1

Provencerol, vier Theile 4

Weisses Wachs, zwei Theile 2

Man lasse im Dampfbade die Canthariden mit dem Proven-

cerol zwolf Stunden digeriren, presse nach dem Erkalten aus, fil-

trire das Oel und schmelze das Filtrat mit dem Wachs im Dampf-
bade zusammen. Nachdem die Mischung aus demselben entfernt

ist, wird sie so lange sorgfaltig geriihrt, bis sie erkaltet ist.

Sie muss eine griinliche Farbe haben.

Das Filtriren geschieht an einem warmen Orte, im Trockenschranke oder

im Opodeldoctrichter (Pharrn. Tecknik 2. Aufl. S. 241).

TJnguentum cereum. £Bad)$fnlbc.

Statt des TJnguentum simplex.

Nimm: Provencerol, fiinf Theile 5

Weisses Wachs, zwei Theile 2

Schmelze das Wachs im Dampfbade mit dem Provencerol

zusammen und ruhre so lange, bis das Gemisch erkaltet ist.

Die Salbe muss weiss-gelblich sein.
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Unguentum Elemi. (Slemifrtlbe.

JBalsamum Arcaei.

Nimm: Elemi,
Yenetianischen Terpentin,
Hammeltalg,
Sch weinescbmalz, von jedem gleicke Tlieile.

Nachdem sie im Dampfbade zusammen geschmolzen sind,

wird die Mischung colirt.

Sie muss griinlich - aschgrau oder gelblich sein.

Unguentum Glycerini ©tycertrtfcdbe.

Nimm: Starke, zwei Tlieile 2

Destillirtes Wasser, einen Tlieil 1

Glycerin, zelin Tlieile 10

Reibe die Starke mit deni Wasser an, setze dann das Gly-

cerin liinzu und erwarme die Mischung, bis sie eine durchschei-

nende, gleichmassige Masse bildet.

Unguentum Hydrargyri amidato - bichlorati.

Cited|tlbetamtkl)lovit>falbe.

Unguentum Hydrargyri albmn.

Nimm: Quecksilberamidchlorid, einen Tlieil . . . . 1

Schweineschmalz, neun Tlieile 9

Mische beide aufs Genaueste.

Sie sei eine sehr weisse Salbe und werde nur fur die Dispensation

bereitet.

DieseFormel ist neu aufgenommen. Man zerreibt den weissen Praecipitat
aillein zu einern zarten Pulver und setzt dann das Schmalz zu.

41 *
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Unguentum Hydrargyri cinereum.

©rune Duetfftlberfalbe.

Unguentum Neapolitanum.

Nimm: Gei’einigtes Quecksilber, sechs Theile . . . 8

Graue Quecksilbersalbe, wie sie vorrathig ist,

einen Tbeil 1

Hammeltalg, vier Theile 4

Schweineschmalz, acht Theile 8

Das Quecksilber reibt man mit der grauen Quecksilbersalbe

so lange, bis man keine Kiigelchen mehr beobachten kann, misckt

dann damit aufs Sorgfaltigste den Hammeltalg und das Schweine-

schmalz, welche man vorher geschmolzen und wieder hat erkal-

ten lassen.

Die Salbe muss eine blaulich- graue Farbe haben
,
und Quecksilber-

kiigelchen diirfen mit unbewaffnetem Auge nicht darin zu erken-

nen sein.

Die rasche Bereitung dieser Salbe hat eine grosse Menge von Versuchen

und Angaben veranlasst, die sich in den pharmaceutischen Zeitschriften nie-

dergelegt linden. Allgemein ist die Erfahrung, dass man mit einem frischen

und reinen Fette die vollstandige Todtung des Quecksilbers nur sehr langsam

erzielt, dass dagegen schmieriges und ranziges Fett weit schneller diesen

Zweck erreichen lasst. Es ist f'erner bekannt, dass Terpentin sehr schnell die

Todtung des Quecksilbers bewirkt. Es scheint daraus der Schluss gerecht-

fertigt, dass die Vertheilung des Quecksilbers mit der Klebrigkeit des Fettes

in einem innigen Zusammenhang stehe. Man hat sogar gesuclit, durch ab-

sichtliche Operationen dem Fett diesen Anfang des ranzigen Yerderbens bei-

zubringen, indem man es geschmolzen in Wasser goss, und in diesem feuchten,

vertheilten Zustande der atmospharischen Luft aussetzte. Unser Bestreben

muss jedoch daliin gehen, die Yertheilung des Quecksilbers ohne eine Ver-

derbniss des Fettes zu erreichen. Die Pharmacopoe hat hierin einen richti-

gen Weg eingeschlagen
,
und einen der altesten Handgriffe, namlich die An-

wendung von ye alter Salbe, zum gesetzlichen erhoben. Es kommt bei dieser

Arbeit viel auf die Anwendung richtig geformter Morser und Pistille an. Sie

miissen einen flachen, ebenen Boden haben
,
und das Pistill muss eine ziem-

liche Flache besitzen und sich beim Fuhren an den Rand moglichst der

Form der Morserwande anschliessen. Zum Fuhren des Pistills bedient man

sich vortheilhaft der. in meiner pliarmac. Technilc 1. Aufl. S. 261, 2. Aufl. S. 302

abgebildeten und beschriebenen Vorrichtung. Man erhalt dadurch ohne be-

sondere Anstrengung einen gleichbleibenden, starken Druck und ist verliindert,

die Salbe zu hoch an die Morserwande hinauf zu vertheilen. In einen solchen

Morser aus Marmor oder Porcellan, oder eine passende Schale aus Gusseisen,

bringt man die alte Salbe und das Quecksilber, und bewirkt durch fleissiges

Reiben die vollstandige Todtung des Quecksilbers. Die dazu erforderliclie Zeit

lasst sich nicht absolut bestimmen, sondern ist bei verschiedenen Operationen
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verschieden. DieMenge dor in Arbeit zu nehmenden Salbe ist nicht gleichgiil-

tig, und es darf die Masse niemals eine bedeutende Kobe am Pistill erreichen.

Bei grosserem Bedarf wiederholt man die Arbeit mit den in der Pharmacopoe ange-

gebenen Gewichten einer neuen Menge. Nachdem die Yernichtung des Queck-

silbers stattgefunden hat, so dass man mit einer massigen Loupe in der aufge-

strichenen Salbe keine Quecksilberkiigelchen mehr erkennen kann, wird das mit

dem Talg zusammengeschmolzene Schweineschmalz beigemischt. Beide werden
in einem anderen Gefass in dem Dampfbade geschmolzen und unter Umriihren er-

kalten gelassen, bis sie eine noch leicht schmierbare butterartige Consistenz ange-

nommen haben. Die ersten Portionen werden mit der grossten Sorgfalt unter-

gearbeitet, ehe man neue Mengen zufugt, und erst allmalig werden die iibri-

gen Mengen im zunehmenden Verhaltniss beigemischt.

Yon den iibrigen zur Beforderung dieser Arbeit empfohlenen Manipula-

tionen hat sich nur weniges bewahrt. Insbesondere ist die Schiittelmethode

an dem Gatter einer Sagemiihle als ganz unbrauchbar zu bezeichnen. Sie er-

fiillt ihren Zweck nicht, und es ist unmoglich
,

die Salbe aus dem zu dieser

Arbeit empfohlenen Kruge herariszunehmen. Das Beste, was in dieser Be-

ziehung bekannt geworden ist, ist die von Coldefy-Dorly erfundene An-
wendung eines durch Ausgiessen inWasser und Aussetzung an die Luft ranzig

geworden en Fettes, sowie die in meiner Pharmacopoea universalis Seite 906

empfohlene Zugabe einer kleinen Menge Schwefelathers. Es ist auffallend,

wie schnell unter Anwendung diesesKorpers die Vertheilung des Quecksilbers

selbst mit ganz frischen Fetten vor sich geht. Die Wirkung beruht im letzten

Falle unstreitig auf einer Losung des Fettes im Aether, wodurch eine schmie-

rige Substanz gebildet wird, die eine grosse Adhasion zum Quecksilber hat.

Der Aether verfluchtigt sich nachher wieder vollstandig und hinterlasst eine

rein riechende Salbe. Wenn man von vornherein mit frischen Fetten arbei-

tet und sein Fett nicht durch ranziges Fett anstecken will, ist der Zusatz von
Aether das beste Vertheilungsmittel.

Das specifisehe Gewicht der Quecksilbersalbe ist von Guibourt*) ermit-

telt worden. Eine Salbe, welche die Halfte ihres Gewichtes an Quecksilber

enthalt, soli ein specifisches Gewicht von 1,715 und dariiber haben. Eine Salbe,

die y3 Quecksilber enthalt, sinkt noch in reinem Wasser unter. Eine Salbe,

welche wie die der Pharmacopoe y3 Quecksilber enthalt, besitzt, nach Buch-
ner**), ein specifisches Gewicht von 1,333; dasselbe soli nach gelindem Er-
warmen bedeutend steigen, was auf die Einschliessung von Luft hindeutet,

aus welchem Grunde dieseAngaben einen sehr untergeordneten Werth haben.
Das Einschliessen von Luft ist namlich sehr ungleich, je nachdem man nach
vollstiindigem Erkalten mehr oder weniger stark gerieben hat.

Zusatz von Terpentin, den Reinsch empfiehlt, erfullt natiirlich auch den
vorliegenden Zweck, wie jeder Apotheker weiss, der einmal Quecksilberpflaster
gemacht hat. Allein solche Zusatze gegen den Sinn der Pharmacopoe diirften

doch vorerst nicht zulassig sein.

Sehr anzuerkennen von Seiten des Apothekers ist die Bestimmung, die
auch schon bei Emplastrum Hydrargyri angenommen war, dass man die

Quecksilberkiigelchen nicht mit unbewaffnetem Auge solle erkennen konnen.
Sobald einmal die Loupe herbeigezogen werden darf, hat die Erkennung fast

keine Granze, weil man die Scharfe der Loupen nicht bestimmen kann. Und
was 3ollte auch ein solches mit freiem Auge nicht, und nur mit der Loupe
sichtbares Kornchen Quecksilber in dem Gebrauche schaden. Der sorgfiiltigst

*) Archiv der Pharrn. 35, 327. **) Buchner’s Repert. 2G, 2, 1842.
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arbeitende Apotheker war bei der Revision nicht vor einem Monitum sicher, weil
das Nichtfinden von Kiigelchen an einer Stelle doch nicht fur alleStellen maass-
gebend sein konnte. Dasselbe geschah auch bei dem Quecksilberpflaster, wo man
der innigen Mischung nock weniger sicher sein konnte. Der Revisor knickte
eine andere Stelle der Pflasterstange ein, und da stand zum Schrecken des Apo-
thekers ein mit der Loupe sichtbares Quecksilberkiigelchen. Mit der Abschaf-
fung der Folter konnte auch diese Anwendung des Vergrosserungsglasfes ab-

geschafft werden.

Als Curiosum kann noch angefiihrt werden, dass Prof. Ludwig in Jena
das fein vertheilte Quecksilber auf chemischem Wege durch Einwirkung von
schwefliger Saure (nach Wohler’s Yorgange) auf salpetersaures Quecksilber-

oxydul dargestellt hat. Nach raschem Sedimentiren und Auswaschen soil es

mit den Fetten gemengt werden. Er nennt dies im Archiv der Pharmacie
„eine den Geist anregende chemische Procedur“ und eine „erfrischende Ab-

wechselung“.

Unguentum Hydrargyri oxydati rubri.

Ofotfye Quedjitberfalbe.

Bcdsamum ophthalmicum rubrum.

Nimm: Rothes Quecksilberoxy d, einen Theil ... 1

Schweineschmalz, neun und vierzig Theile . 49

Sie miissen sehr genau gemischt werden. Die Salbe muss eine gelb-

rothe Farbe haben
;
sie werde nur fur die Dispensation bereitet.

Die Pharmacopoe hat meine Einwendung gegen die Anwendung der was-

serhaltigen Rosenpomade gewiirdigt und Schweineschmalz an ihrer Stelle vor-

geschrieben, was dankbar acceptirt wird, denn die wasserhaltige Salbe ist

sehr schnell dem Yerderben unterworfen; die rosenrothe Farbe schwindet,

und ein fahles Grau tritt an ihre Stelle, welches durch eine Reduction des

Quecksilberoxyds erzeugt wird.

In dem Handverkauf muss es gestattet sein, eine kleine Menge der Salbe,

im guten Zustande, vorrathig zu halten.

Unguentum Kalii jodati. 3obfaliitmfn(be.

Nimm: Jodkalium, drei Theile 3

Destillirtes Wasser, /wei Theile 2

Schweineschmalz, fiinf und zwanzig Theile. 25

Lose das Jodkalium in dem destillirten Wasser auf und

mische das Schweineschmalz hinzu.

Die Salbe, welche nur zur Dispensation bereitet wird, sei rein weiss.

Die Bedingung, die Jodsalbe nur im Augenblick des Gebrauches darzu-

*) Archiv der Pharmacie. Ganze Reihe 1G0, 6.
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stellen, bat eber einen haltbaren Grund, als bei der vorigen Salbe. Sic ist

niimlich ungleieh zersetzbarer, als die rotbe Quecksilbersalbe und wil'd nicht

im Handverkauf begehrt.

Die Bereitung dieser Salbe bebt immer mit der feinsten Vertheilung des

Jodkaliums an. Nichts ist unangenebmer, als wenn beim Einreiben der Salbe

Salzkornchen zwischen Haut und Fingern bleiben. Es ist desbalb zweckmiis-

sig, das Jodkalium durcb allmaligen Zusatz von Wasser in eine concentrirte

Losung zu verwandeln, und dieselbe in das Fett bineinzuarbeiten.

Die Jodkaliumsalbe ist sebr zersetzbar. Nacb einigen Tagen, im Sonnen-

scbein nach einigen Stunden, und bei Anwendung ranzigen Fettes schon wah-

rend der Bereitung nimmt sie eine gelblicbe Farbe an, welcbe eine Zeit lang

wacbst. Sie riecbt alsdann nacb Jod und verletzt den Patienten sowobl durcb

ibrAnseben als ihren Gerucb. Um diese Yeranderung zuvermeiden, bat man
mannigfaltige Yersucbe und Vorschlage gemacbt. Magnesia, koklensaures und
iitzendes Kali sind beigemiscbt, und dadurcb die Vergilbung wenigstens auf

eine Zeit lang zuruckgehalten worden.

Allein diese Mittel sind entweder unzulassig wegen ibrer chemiscben

Wirksamkeit, wie das Kali, oder unwirksam, wie die Magnesia. Das sicherste

Mittel, der Yergilbung zuvorzukommen, ist das, dem Jodkalium sogleich eine

kleine Menge unterscbwefligsaures Natron beizumiscben, welches Salz in kei-

nem Falle das allergeringste scbaden kann. Aber darum ist man nocb nicbt

von der Verbindlichkeit befreit, das reinste, wo moglich frische Scbweine-

schmalz zu verwenden.

Unguentum Mezerei. ©eibelfmjlfalbe.

Nimm: Spirituoses Seidelbastextract, einen Theil . 1

Wachssalbe, sieben Theile 7

Mische sie.

Unguentum Plumbi. SBlcifalfcc,

Unguentum jpilumbictm. Unguentum sciturninum. Ceratum Saturni.
%

Nimm: Weisses Wachs, acht Tbeile 8

Schweineschmalz, neun und zwanzig Tbeile 29
Basisch-essigsaur e Bleioxy dlosung, drei

Theile 3

Scbmelze das Wachs und das Schweineschmalz im Dampf-
bade zusammen, lasse halb erkalten und mische allmalig die

basisch-essigsaure Bleioxydlosung hinzu. Man riihre die Mischung,
bis sie vollstandig erkaltet ist.

Sie sei von weisser Farbe.

Diese Salbe ist bekanntlich mit der Zeit dem Gelbwerdcn unterworfen.
Indem man gesucht hat, diesem Uebelstande zu entgehen, ist man auf die son-
derbarsten Abwege gerathen. Einen Beweis dafiir giebt der Aufsatz von
\V. Vassmer im 27. Bande des Arcbivs der Pbarmacie, S. 113.
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In der Ansicht Bind alle Praktiker einig, dass das Gelbwerden von der
basischen Eigenschaft des Bleiessigs herriikre. Man ist also einfach darauf
losgegangen, diese zu sckwacken odor ganz aufzuheben, ohne zu bedenken,
dass man gerade dadurch die heilende Wirkung der basischen Bleioxydver-
bindungen aufhebe. Die Meisten empfehlen, dem gelbgewordenen Cerat etwas
destillirten Essig oder einige Tropfen Acetum conoentratim zuzusetzen,, ja es
ist mir ein Eall bekannt, wo ein Apotheker verdiinnte Sckwefelsaure zusetzte,
und dadurch den verbrannten Kranken unertragliche Schmerzen bereitete.
Es kommt ja dock mehr auf die heilende Eigenschaft der Salbe, als auf ihre
weisse Farbe an. Wenn man Acetum, concentratum zusetzen will, so ware
es weit einfacher, von vornherein gar keinen basischen Bleiessig, sondern
den neutralen Bleizucker anzuwenden, und es sollte uns fast nicht wundern,
wenn einer mit dem Yorschlage kervortrate, hier den Bleiessigzusatz und in

der Jodkaliumsalbe das Jodkalium ganz wegzulassen, weil sie doch entschie-

den die Ursacke des Gelbwerdens sind. Es ist dieser Fall ein Beweis, wie
wenig es der oft unvollstandigen Intelligenz der Pharmaceuten anheimgegeben
werden darf, nach eigenen An- und Einsichten von der Pharmacopoe abzu-
weichen. Nachdem Yassmer in dem oben angefuhrten Aufsatze die ver-

schiedenen Ansichten der Apotheker durchgegangen und auch die Ursache
des Gelbwerdens durch Yersuche nachgewiesen hat, kommt er zu dem Yor-
schlage, bei der Bereitung des Bleiessigs selbst eine Abanderung vorzunekmen,
und auf die 6 Unzen Bleizucker nicht 3, sondern 2 Unzen Bleiglatte zu nek-
men, auch das Gemisch nicht Tage und Wochen lang stehen zu lassen, son-

dern „so bald es gut ist“, abzufiltriren. Wann ist aber das Gemenge „gut“?
Offenbar dann

,
wenn es sich mit Bleioxyd gesattigt hat. Entfernt man die

Flussigkeit eher vom Bleioxyd, so muss sie noch vielen unveranderten Blei-

zucker enthalten, und die Sache kommt wesentlick ganz auf dasselbe hinaus,

als wenn man einem guten gesattigten Bleiessig einige Tropfen oder Scrupel

Acetum concentratum zugesetzt hatte. Es ist also die von Vassmer verwor-

fene Methode von ihm auf einem anderen Wege wieder hergestellt worden.

Wie soli bei diesem fruhzeitigen Abgiessen ein gleicher Gehalt an Bleioxyd

erzielt werden, wo die Temperatur, die Feinheit des Oxyds, das Umschiitteln

einen so bedeutenden Einfluss ausuben? Die Gleickformigkeit kann also nur

durch vollstandige Sattigung erreicht werden, und das Gelbwerden des Blei-

cerats ist ein Uebelstand, wie das Nasswerden beim Waschen der Pelze.

Unguentum Plumbi hydrico-carbonici. S8(eitt)ei$fn(be.

Unguentum Cerussae. Unguentum album simplex.

Nimm: Sckweineschmalz, zvei Tbeile 2

Aufs Feinste zerriebenes Bleiweiss, einen
Theil 1

Mische beide aufs Sorgfaltigste.

Es sei eine sehr weisse Salbe.

Man zerreibt das Bleiweiss mit Wasser zu einem zarten Schlamm und •

setzt nun das Fett zu, wodurch das Wasser ausgeschieden wird und sich ab-

giessen lasst. Man kiite sich das Fett zuzusetzen, ehe das Bleiweiss die hochste

Feinheit erkalten hat, weil es sich, mit dem Fett gemisckt, nicht mehr zer-

reiben lasst.
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Unguentum rosatum. diofcnfnlbe.

Niinm: Schweineschmalz, vier Theile 4

Weisses Wachs, einen Tlieil 1

Rosen was ser, einen Theil f

Man schmelze das Schweineschmalz und das weisse Wachs
imDampfbade zusammen, und zu der halb erkalteten Masse mische

man unter fleissigem Umruhren das Rosenwasser.

Es sei eine rein weisse Salbe.

Diese Salbe ist ein ganz uberfliissiger Ballast der Apotheke. Sie lcann

aus dem fruheren Unguentum simplex oder cereum sogleich dargestellt- war-

den. Da sie immer nur das Excipiens fur andere Arzneistoffe ist, so muss
docb ein Morser zu ihrer Yerarbeitung mit diesen angewendet werden. Das
eingemengte Wasser befordert nur das Ranzigwerden. Am zweckmassigsten

durfte es sein, sie ganz unter Rosenwasser aufzubewakren.

Unguentum Rosmarini compositum.

3ufnmmengefe^te 9io6martnfalbe.

Unguentum nervinum.

Nimm: Schweineschmalz, sechszehn Theile . . 16

Hammeltalg, acht Theile 8

Gelbes Wachs 2

Muskatsamenol, von jedem zwei Theile . 2

Rosmarinol 1

Wachholderol, von jedem einen Theil . . 1

Nachdem Schweineschmalz, Hammeltalg, gelbes Wachs und
Muskatsamenol im Dampfbade zusammen geschmolzen sind, mischt
man zu der halb erkalteten Masse das Rosmarin- und Wachhol-
derol.

Die Salbe muss eine gelbliche Farbe haben.

Die Salbe ist dadurch etwas verandert, dass Muscatbutter an die Stelle
von Lorbeerdl gesetzt worden ist, was kein Schaden ist. Die lichtgrune Farbe,
die sie fxiiher aus dem Rosmarin, Majoran und Raute angenommen batte, ist

allerdings verscbwunden, allein die Giite hat dadurch nichts gelitten, und die
Bereitung ist einfacher und sicherer geworden.
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Unguentum Stibio-Kali tartarici.

©a(bc von TOcinfaurem 2(ntimonori)t>4lali.

Unguentum Tartari stibiati.

Niinm: Sehr fein zerriebenes weinsaures Antimon-
oxyd-Kali, einen Theil 1

Sch weinescbmalz, vier Theile 4

Mische sie sehr sorgfaltig.

Es sei eine sehr weisse Salbe.

Das Abreiben des Brechweinsteins kann auch mit einigen Tropfen Wasser
geschehen, damit ein sehr zarter Schlamm entstehe. Ohne Wasser lasst sich

das Salz nicht so fein reiben.

Unguentum Zinci. 3inffa(6e.

Nirnm: Kaufliches Zinkoxyd, einen Theil 1

Rosensalbe, neun Theile 9

Man mische sie sehr genau.

Es sei eine rein weisse Salbe.

Vergeblich sucht man nach einem haltbaren Grunde, warum zu dieser

Salbe Rosenwasserpomade und zu der vorigen ausgewaschenes Schmalz bes-

ser genommen werde. Variationen ohne Zweck sind bei Pharmacopoeen mog-
lichst zu vermeiden.

Veratrium. $eratrin.

Es mnss ein weisses Pulver sein, welches erwarmt zu einer

harzahnlichen Masse sehmilzt, gegliiht ohne Riickstand yerbrennt.

Im Wasser lost es sich kaum, in hochst rectificirtem Weingeist

leicht, in Aether scliwerer, aber vollstandig. Es verbindet sich

mit Sauren zu neutral reagirenden Salzen.

Es ist geruclilos, aber die geringste Menge in die Nase ge-

bracht, erregt ein heftiges Niesen.

Es muss in gut verschlossenen Gefassen sehr vorsichtig aufbe-

wahrt werden.

DasVeratrin, von der Zusammensetzung C64H62N2
016 ,

ist eine organische,

stickstofthaltende Base. Es ist im Sabadillsamen und in der Wurzel von Ve-

ratrum album enthalten, und wil’d nur aus dem ersteren dargestellt. Friiher

war es nur als ein weisses Pulver bekannt, welches man fur amorph hielt.
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Man kocht die zerkleinerten Samen einigemal mit Wasser unter Zusatz

von etwas Salzsaure aus, die Ausziige werden zur Syrupsconsistenz verdampft

und dann mit conoentrirter Salzsaure versetzt, so lange noch eine Triibung

entsteht; das Filtrat wird mit uberschiissigem Aetzkalk versetzt, und der Nie-

derschlag mit Alkobol ausgekocbt. Die Losung wird abgcdampft, der Riick-

stand in Essigsliure gelost, und das Filtrat mit Ammoniak gefiillt.

Das so dargestellte Yeratrin wird zwar angewendet, allein es ist noch nicht

ganz rein, sondern enthalt noch ein Harz. Yon diesem wurde es durch

G. Merck*) in der Art befreit, dass er das unreine, amorphe Yeratrin in

wiisserigem Weingeist loste. die filtrirte Losung bei gelinder Warme verdun-

stete, das sich abscheidende krystallinische Pulver mit kaltem Weingeist ab-

wusch
,
und aus starkem Alkohol herauskrystallisiren liess. Bei der ersten

Krystallisation trennte sich krystallinisches Veratrin von einem braunen Ilarze

ranmlich, und sie wurden auch so auseinander gebracht, und zuletzt durch

Abwaschen mit verdiinntem Weingeist das Harz vollstandig entfernt. Die

ganze Reindarstellung wurde nur zur Darstellung eines zur Analyse bestimm-

ten Yeratrins vorgenommen, und die Ausbeute ist sehr gering. Im Handel

kommt nur das pulverige, amorphe Yeratrin vor. Es ist gewohnlich ein weis-

ses oder gelblichweisses, unter dem Mikroskope krystallinisches Pulver, geruch-

los, aber die kleinste Menge als Staub in die Nase gebracht, erregt das

heftigste Niesen bis zu gefahrlichen Symptomen. Das unreine Veratrin ist in

kochendem Wasser etwas loslich, das reine nicht. Es lost sich in 2 Thin,

heissem, 3 Thin, kaltem Alkohol und 50 Thin. Aether. Es lost sich auch in

Chloroform in bedeutender Menge. Die Veratrinkrystalle enthalten Krystall-

wasser und verwittern.

Vinum camphoratum. $ampf)erit>ein.

Nimm: Zerriebenen K amp her 1

Gepulvertes arabisches Gummi, von jedem
einen Theil 1

Weissen Franz wein, acht und vierig Theile 48

Mische den Kampher und das arabische Gummi sehr genau
mit einander und giesse den Wein nach und nach unter fortdau-

emdem Pdihren hinzu.

Er muss eine trube, weissliche Fliissigkeit sein.

Kann ex tempore bereitet werden.

*) Anrial. d. Chum. u. Pkarm. 95, 200.
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Vinum Seminis Colchici. 3eitlofenfamemt>em.

Nimm: GroblichgepulvertenZeitlosensamen,funf
Theilo 5

Xereswein,vier und zwanzig Theile. . .* 24
Lasse den Zeitlosensamen achtTage mit dem Wein raaceriren,

presse dann aus, und filtrire die Fliissigkeit.

Er muss gelbbraun sein.

Er ist vorsiehtig aufzubewahren.

Yei’gleiclie Tincturci Seminis Colchici. Die neue Pharmacopoe hat an die

Stelle des nicht mehr existirenden aber immer noch verkauft werdenden Madeira-

weines den Xereswein, englisch sherry, gesetzt, denselben aber nicht in die Auf-

stellung aufgenommen. Xerez de la Frontera am Guadaleta in Andalusien, nicht

weit von Cadix, erzeugt eine grosse Menge starken Weines, wie auch Malaga,

und ein wesentlicher Unterschied ist zwischen diesen drei Weinsorten kaum
wabrzunehmen. Sehr viel wird fabricirt.

Vinum Stibio-Kali tartarici. SSrec^wein.

Vinum stibiatum. Vinum emeticum.

Nimm: Weinsaures Antimonoxyd-Kali, einenTheil I

W eissen Franzwein, zweihundert vierzig

Theile 240

Lose das weinsaure Antimonoxyd-Kali in dem Wein und

filtrire.

Er sei klar von gelblicher Farbe.

Bewahre ihn in gut verschlossenen Gefassen vorsichtig auf.

Hier ist der Franzwein zurn erstenmal an Stelle des Sudweines gesetzt und wohl

mit Recht, und der nachste Schritt diirfte firnen Rheinwein an seine Stelle setzen.

Zincum aceticum. (gffigfauveS 3iofonib.

Nimm: Kaufliches Zinkoxyd, zwei Theile 2

Verdunnte Essigsaure, zehn. Theile .... 10

Destillirtes Wasser, fiinf Theile 5

Das Zinkoxyd wird mit dem Wasser angerieben, die Essig-

saure und ein Stiickclien Zink zugesetzt und das Gemiscli bis zur

yolligen Auflosung des Zinkoxyds erhitzt. Die heiss filtrirte Lo-

sung stelle zum Krystallisiren hin. Die ausgeschiedenen Kry-

stalle trockne auf Loschpapier olme Anwendung von Warme.

Aus der riickstandigen Fliissigkeit suche durch Abdampfen und

Krystallisation noch so viel essigsaures Zinkoxyd als moglich zu

gewinnen.

Die Krystalle sind farblos; sie losen sich in drei Theilen kal-
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tem und einem lialben Theil kocliendem Wasser
;
sie mussen frei

von fremden Metallen sein.

Es ist vorsichtig aufzubewabren.

Dieses Mittel ist neu aufgcnommen. Die Bereitung bietet keine Schwierig-

keit dar. Die Eintauchung des Stuckchens Zink kann wohl nur die Absicht

haben, kleine Spuren von Blei, welche im Zinkweiss vorkommen, vor Auflosung

zu schiitzen oder wieder niederzuschlagen. Dagegen bringt es leicht Spuren

von Eisenoxydul in das Priiparat. Das Salz ent.halt 3 At. Wasser nach der Formel

ZnO C4 H3 03 + 3 HO = 118,53.

Das Salz ist leicht loslich in Wasser und wird durch Schwefelwasserstofi

vollstandig gefallt.

Zincum chloratum. ©tylorjtnf.

Zincum muriaticum.

Nimm: Kaufliches Zinkoxyd, fiinf Tkeile 5

Desti-llirtes Wasser, zwanzig Theile. ... 20

Chlorwasserstoffsaure, neunzehn Theile . . 19

Das Zinkoxyd wird mit dem Wasser angerieben, die Chlor-

wasserstoffsaure und ein Stiickchen Zink zugesetzt, und das Ge-

ruisch bis zur volligen Auflosung des Zinkoxyds erhitzt. Die

durch groblich gestossenes Glas filtrirte Losung wird unter be-

standigem Umruhren zur Trockne abgedampft. Die noch heisse

Masse muss gepulvert und sogleich in ein erwarmtes Gefass ge-

schiittet werden.

Es ist ein weisses Pulver, welches an der Luft leicht zer-

fiiesst und frei von fremden Metallen sein muss.

Es muss in einem gut verscklossenen Gefasse vorsichtig aufbe-

wahrt werden.

Die Darstellung des Zinkchlorids auf diesemWege bietet keine Schwierig-

keit dar. Durch die Losung des Zinkweisses in reiner Salzsaure entsteht

Chlorzink und Wasser. Die Chlorzinklosung ist sehr schwer und wirkt auf

die Holzfasern des Filtrirpapiers genau in derselben Art, wie Schwefelsaure von
einer gewissen Yerdunnung; sie verwandelt dieselbe in Pergamentpapier, durch
welches sich nicht mehr filtriren lasst. Aus diesem Grunde ist das Filtriren durch
Glassplitter empfohlen worden. Allein dasselbe hat auch gewisse Schwierig-
keiten, wenn es nicht ohne Nutzen soli angestellt sein. Man bedarf dazu
Glassplitter von vier verschiedenen Graden von Feinheit, die nach Art einer
macadamisirten Strasse, die feineren Sorten immer weiter oben, geschichtet
werden mussen. Um diese Muhe zu ersparen, kann man die Spitze des Trich-

ters mit einem Pfropf von Schiesswolle oder von Asbest verstopfen und nun
die Losung hindurchgiessen. Noch einfacher ist, man verdunnt ein wenig,
lasst absetzen, und giesst dann vorsichtig ab. Das Eindampf'en geschieht auf
freiem Feuer im Sandbade oder direct auf Kohlen und bei kleineren Mengen
auf einer Gas- oder Weingeistflamme. Alle organischen Stoffe werden zuletzt
bei der hohen Ternperatur durch Wasserentziehung verkohlt, wie von Schwe-
felsaure, und aus diesem Grunde ist die Beimengung organischer Stoffe zu
vermeiden, weil das Zinkchlorid zuletzt grau wird. Die Filtration ist deshalb
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in jedem Falle zu umgehen, selbst wenn die Fliissigkeit so diinn sein sollte,
dass sie das Papier nicht in Pergament verwandelte. Bei dem letzten Ein-
dampfen muss man umriihren, um die Masse vom Gefass loszubekommen.
Man bi’ingt sie gleich in einem weitlialsigen Glase mit gutem Kork oder Glas-
stopfen unter.

Das Chlorzink wird nur ausserlich zu Aetzpasten angewendet, bei fres-
senden Gescbwuren, Muttermalern, Milzbrandcarbunkel und ahnlichen «Vor-
kommnissen. Es wird mit Gyps, Gummi oder Mehl zu einer Paste geformt,
die sich lange halten lasst. Die durcb Chlorzinkpaste angegriffenen Stellen
erseheinen wie mit einem Messer ausgescbnitten zu sein und losen sich in
sekr kurzer Zeit.

Wegen dieser ausseren Anwendung ist eine chemische Reinheit und ab-
solute Earblosigkeit kaum notkwendig.

Das Chlorzink stellt eine ganz weisse oder weisslichgraue, halb durch-
sichtige Masse dar. Die graue Farbe riihrt von der Verkohlung organischer
Stoffe her, die vom Filtrum oder hineingefallenen Staube abstammen. Wenn
man vor dem letzteren Erhitzen einige Tropfen Salpetersaure zusetzt, so er-

halt man es ganz weiss. Es schmilzt vor der braunen Rothgluhhitze, am
Tage ohne sichtbares Gluhen, und wird beim Erkalten zahe, dann fest. Es
zieht Wasser mit ungemeiner Starke an, und kann sehr wohl in geschlossenen
Raumen als Austrocknungsmittel statt des Chlorcalciums angewendet werden.
In wasserigen Fliissigkeiten leistet es weniger als Cklorcalcium. Mit starkem
Weingeist bildet es bei hoher Temperatur Aether, freie Salzsaure und Zink-
oxyd.

Wenn man Wasserstofflampen mit Salzsaure statt Sckwefelsaure fiillt, so

erhalt man die ChlorzinklSsung als Nebenproduct. Selbst wenn man die Zink-

schnitzel zu 10 Pfennig fiir das Pfnnd ankauft, ist es, mit roller Salzsaure be-

reitet, ein sehr wohlfeiler Korper.

Das Chlorzink besteht aus 1 At. Chlor (35,4) und 1 At. Zink (32,53), hat

also das Atomgewicht 67,93.

Zincum oxydcitum purum. OieiucS 3ikfon)b.

Nimm: Reines koklensaures Natron, fxinf Tkeile . 5

Destillirtes Wasser, seckszig Tlieile. . . . 60

Schwefelsaures Zinkoxyd, vier Tkeile. . . 4

Destillirtes Wasser, zwolf Theile 12

Das koklensaure Natron wird in den seckszig Tkeilen destil-

lirtem Wasser aufgelost, und die Losung filtrirt. Zu derselben

setzt man unter bestandigem Umriikren die aus dem sckwefel-.

sauren Zinkoxyd und den zwolf Tkeilen destillirtem Wasser be-

reitete und filtrirte Losung kinzu und lasst das Gemisck einige

Stunden lang steken, der Niederscklag wird auf einen Spitzbeutel

gebraclit, mit destillirtem Wasser vollkommen ausgewascken und

an einem lauwarmen Orte getrocknet. Dieses basisck koklen-

saure Zinkoxyd wird erkitzt, bis das Wasser und die Koklen-

saure ausgetrieben sind.

Es muss ein weisses Pulver sein, welckes gegliikt, gelb wird
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und von Kohlensaure
,
Schwefelsiiure

,
Natron und fremden Me-

tallen frei ist.

Es ist in einem gut versclilossenen Gefasse aufzubewahren.

Die Bereitung dieses Oxydes setzt ein reines Zinksalz voraus, dessen

Darstellung weiter unten beschrieben wird. Wir haben also bier nur von

der Fallung und dem Gliihen des koblensauren Zinkoxyds zu sprechen. Es

giebt zwei verscbiedene Arten der Fallung, namlich bei gewohnlicher Tem-

peratur und in der Siedhitze, und was die Ordnung der Fallung betrifft, so

hat man gewoknlich das Natron zum Zinkvitriol gesetzt, oder man setzt den

Zinkvitriol zum Natron, wie die Pharmacopoe vorschreibt.

Diese letztere Methode ist von Rudolph Schindler in seinem lehrrei-

chen Aufsatze iiber die Zinkverbindungen *) zuerst beschrieben worden. Sie

kam darauf wieder ganz in Vergessenheit, und wurde von keinem derjenigen,

welche spater iiber diesen Gegenstand geschrieben haben, gepriift, zum Theil

auch nur erwiiknt. Ohne von dieser Angabe damals Kenntniss zu haben, habe

ich sie aus inneren Griinden in die Pharmacopoe universalis aufgenommen,

so wie ,ick sie auch bei anderen Praparaten, wie Crocus Martis aperitivus

(
Pharni . univ. II, 89S) Calomel' via humida par. (ibid. 896), Morphium und

anderen adoptirt habe. Nachdem ich obigen Aufsatz Schindler’s gelesen

habe, raume ich ihm hier gern die Prioritat ein.

Das Eigenthiimliche der an jenerStelle der Pliarm. univ. genau beschrie-

ben enAusfaliung des koblensauren Zinkoxyds besteht in der Yereinigung der

beiden Yerfahrungsarten, namlich der siedend heissen Fallung und der umge-
kehrten Ordnung des Zusetzens der Subsfanzen. Fur beide Methoden sind

die triftigsten Griinde vorhanden.

Die neue Pharmacopoe hat hier den Fehler begangen, dass sie die von
alien Praktikern empfohlene siedend heisse Fallung statt der kalten nicht an-

genommen hat.

Bei der Fallung in der Kalte entsteht ein ausserst loclceres, gequollenes

Magma, welches, wie nasserThon, dem Durchdringen des Wassers das grosste

Hinderniss entgegenstellt. Es ist sehr aufgequollen
,
nimmt auf dem Filter

mehr als das vierfache Yolum von dem in der Siedhitze bei gleichen Mengen
entstandenen Niederschlag ein, lasst sich fast gar nicht auswaschen und trock-

net sehr langsam; bei einigermaassen bedeutenden Mengen hat man 3 bis 4
grosse Filter voll. In diesem Brei bleiben unausgezogene Salzreste stecken,

wenn man auch noch so lange aussiisst.

Bei solchen schlammigen Niederschlagen ist es eine praktische Regel, sie

nicht eher auf den Spitzbeutel zu nehmen, als bis sie vollkommen durch Um-
riihren und Decantiren ausgesiisst sind. Werden solche unvollstandig aus-

gesusste Niederschlage getrocknet und gegliiht, so wird statt eines lockeren
zarten Pulvers eine stanglich abgesonderte, kornige Substanz erhalten, die in

diesem Zustande unbrauchbar ist. Man verfehlt also gerade den Zweck,
wegen dessen man die kalte Fallung vorgenommen hat, indem der Schluss,
dass man aus einem lockeren Niederschlage auch ein lockeres Pulver erhalten
musse, durch die Erfahrung nicht bestatigt ist. Aus den heiss gefallten Nie-
derschlagen erhalt man gerade das lockerste und weisseste Priiparat. Abge.
sehen von dem ausseren Ansehen

,
ist auch die chemiscke Reinheit des kalt

*) Magazin fur Pharmacie 36, 81.
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gefalltcn Zinkoxydes ungleich verdachtiger. Die nicht ausgewaschenen Salze
brennen sic-li in dem Oxyde fest und konnen nachher nicht mehr entfernt
werden. Ein solches korniges Oxyd kann basisch schwefelsaures Zinkoxyd,
Glaubersalz und kohlensaures Natron in klcinen Mengen enthalten.

Bei Fallungen mit nicht genugenden Mengen kohlensauren Natrons bilden
sich mehrere basische Verbindungen

,
namlich achtel-, sechstel-, viertel- und

halbschwefelsaures Zinkoxyd *).

Diese Verbindungen sind sammtlich in Wasser schwerloslich
,
theils ganz

unloslich. Sie entstehen, wenn Zinkvitriol mit uberschiissigem gefallten Zink-

oxyde zusammengebraclit wird
,

oder wenn er unvollstandig gefallt wird.

Nun werden aber gerade diese Bedingungen durch die altere Fallungsraethode

herbeigefiihrt. Wegen der Entwickelung der Kohlensaure kann die Fallung
nicht auf einmal geschehen

,
und es muss eine Zeit lang unzersetzter Zink-

vitriol mit bereits gefalltem kohlensaurem Zinkoxydhydrat zusammen sein.

Bei der kalten Fallung entsteht ein so dickes, gequollenes Gerinnsel, dass man
selbst bei raschem Zusetzen des kohlensauren Natrons, ja sogar, wenn man
nicht stark riikrt, bei der empfohlenen Umkehrung der Ordnung desZusetzens

nicht verhindern kann, dass an einzelnen Stellen Zinkvitriol unzersetzt und
an anderen das kohlensaure Natron im Ueberschusse sei. Hat sich einmal

dieses Salz gebildet, so lasst es sich auf kaltem Wege nicht mehr aifsziehen.

Durch starkes Kochen zerfallt das lialbschwefelsaure Zinkoxyd in reines Zink-

oxyd und losliches neutrales schwefelsaures Zinkoxyd, welches ausgewaschen

werden kann.

Der Zweck des heissen Verfakrens, welcher vollkommen erreicht wird, ist

kein anderer, als die Bildung einer solchen basischen Verbindung absolut zu

verhindern. Giesst man die Losung des schwefelsauren Zinkoxyds in kleinen

Mengen in die kochende Losung der ganzen Menge des kohlensauren Natrons,

so wird der Zinkvitriol augenblicklick vollstandig zersetzt, er hat also keine

Gelegenheit, mit f'reiem Oxyde in Beriihrung zu kommen. Durch das Kochen

verliert das kohlensaure Zinkoxyd augenblicklich seine aufgequollene Consi-

stenz, und es findet bestandig eine vollstandige Durchdringung aller Substan-

zen Statt. Da von Anfang an eine iiberschussige Menge kohlensaures Natron

angewendet wurde, so ist kein Augenblick vorhanden, in welchem nicht das

Natron vorwaltete und die Bildung eines basischen Salzes unmoglich machte.

Ich habe diese Methode so kaufig gepriift und mit so gleichbleibendem gun.

stigem Erfolge, dass ich nicht umhin kann, sie allgemein zu empfehlen.

Man bringt also die filtrirte Losung des kohlensauren Natrons in einer

Porcellanschale zum Kochen, und tropfelt unter bestandigem Umrixkren die

filtrirte Losung des Zinkvitriols allmalig hinein, jedoch so langsam, dass die

Flussigkeit nicht bedeutend unter die Siedhitze kommt, und dass der Nieder-

schlag die lockere Gestalt niemals dauernd annehme. Sollte dies eintreten,

so hore man mit dem Zugiessen auf, und lasse einige Minuten lang aufsieden.

Was die hierbei anzuwendenden Mengenverhaltnisse betrifft, so zersetzen sich

krystallisirter Zinkvitriol und krystallisirtes kohlensaures Natron gerade bei

gleichen Gewichtstheilen. Denn durch Zufall ist das Atomgewicht des Zink-

vitriols mit 7 Atom Wasser gerade so gross, als das des kohlensauren Natrons

mit 10 At. Wasser: ZnO + S03 + 7 IiO = 40,53 -j- 40 -J- 63 = 143,53 und

NaO -)- C02 -}- 10 HO = 31 -+- 22 + 90 = 143.

Wenn nun das kohlensaure Natron etwas vorwalten soli, so muss es etwas

mehr als das schwefelsaure Zinkoxyd betragen. Die neue Pkarmacopoe hat

*) Giuelin, Handbuch der Chemie III, 20.
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auf 5 Thle. kohlensaures Natron 4 Thle. Zinkvitrio), also yB des koklensauren

Natrons im Ueberschuss. Die Fiillung kann auch ira Dampfbade des Appara-

tes geschehen, uur muss man dann langsamer zusetzenund langereZeit stehen

lassen.

Nachdem der Niederschlag richtig erzeugt ist, kommt alles auf seine voll-

stiindige Auswaschung an. Man setzt die Schale vom Feuer und lasst den

Niederschlag sich absetzen; dann giebt man die P'liissigkeit, die sich rasch bei

derWiirme und der Dichtkeit des Niederschlags klar oben aufsetzt, ab, bringt

frisches destillirtes Wasser auf und kocht noch einmal. Endlich giesst man
den ganzen Brei auf ein grosses, glattes Filtrum. Erst liisst man vollstandig

ablaufen, und dann beginnt man das Aussiissen. Ich habe immer gefunden,

dass ein so weisser Niederschlag, wie das kohlensaure Zinkoxyd, wenn man
viel destillirtes Wasser hindurchgiesst, eine diinne Schmutzschicht von Staub-

chen, Infusorien und Farbestoff auf sich sammelt. Um dies zu vermeiden,

bedecke ich den Niederschlag mit einer runden Scheibe Filtrirpapier mit

aufrecht stehenden Randern und giesse das Wasser darauf. Es wird dadurch

gleichsam vor dem Niederschlag noch einmal filtrirt. Etwas Absatz habe ich

haufig sogar unter der Papierscheibe auf dem Niederschlag gefunden. Dieser

Niederschlag ist kein neutrales kohlensaures Zinkoxyd, sondern, wie die Mag-
nesia alba und das siedend gefallte kohlensaure Eisenoxydul, eine Verbindung
von Zinkoxydhydrat mit neutralem kohlensaurem Zinkoxyd. Nach den damit

vorgenommenen Analysen besteht er aus 5 At. Zinkoxyd (202,65), 2 At. Koh-
lensaure (44) und 3 At. Wasser (27), das Atomgewicht ist also 273,65. Er
giebt nach dem Gliihen 73,9, also nahe 74 Proc. reines Zinkoxyd; im Allge-

meinen kann man nur auf 72 bis 73 Proc. rechnen, da er leicht etwas mehr
Wasser enthalt.

Heinrich Rose*) hat das Yerhalten der koklensauren Alkalien zu

schwefelsaurem Zinkoxyd sehr genau untersucht, und im Wesentlichen die

eben geschehenen Angaben bestatigt.

Der kalt erhaltene Niederschlag verandert sich durch ein Austrocknen
bei 48° R. (60° C.) fast gar nicht, beim Siedepunkt des Wassers verliert er

etwas Kohlensaure, so dass er 11 At. Zinkoxyd statt 10 auf 4 At. Kohlensaure
enthalt.

Bei sehr starker (hundertfacher) Verdiinnung der Salzlosungen enthalt

der Niederschlag 3 At. Zinkoxyd (75,24 Proc.) auf 1 At. Kohlensaure (13,62 Proc.).

Bei 48° R. (60° C.) getrocknet, hatte er denselben Wassergehalt wie die ande-

ren Niederschlage
,
namlich 13 Proc. Durch eine kalte Fallung wird niemals

alles Zinkoxyd gefallt, wohl aber bei kochender Fallung, mag nun das kohlen-

saure Natron zur Zersetzung eben hinreichen oder etwas iiberschiessen. Die
reine Verbindung ist im Stande schwefelsaures Natron zu zersetzen. Es ent-

steht kohlensaures Natron und schwefelsaures Zinkoxyd. Ein Ueberschuss
von kohlensaurem Natron beim Fallen verhindert diese Erscheinung. Ein
schwefelsaures Zinkoxyd enthaltender Niederschlag ist kleisterartig, nach dem
Trocknen hart und dicht, und zu unseren Zwecken unbrauchbar. Das Ueber-
gehen aus der kleisterartigen Beschaffenheit in die pulverige ist immer mit
einem Austreten des schwefelsauren Zinkoxydes verbunden. Das Auswaschen
muss dann mit siedend heissem destillirtem Wasser geschehen.

Doppelt kohlensaure Alkalien geben denselben Niederschlag, und sehr

leicht frei von Schwefelsaure. Es ist jedoch ganz uberflussig, zu diesem

*) Poggendorf’s Annalen 85, 107.

Mohr, Commontar. 42
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theureren Salze seine Zuflucht zu nehmen, wenn es gleich jetzt viel wohlfeiler
als sonst ist.

Dieser Niederschlag wird in seinem Filtrum eingeschlagen
,
getrocknet

und dann gegliikt. Die pulverigen Niederschlage trocknen ungemein leicht,

wogegen die durchsichtigen, wie geronnenes Eiweiss aussehenden sehr schwie-
rig das Wasser entweichen lassen, immer mehr einschrumpfen und zuletzt

harte Massen zuriicklassen. Das kohlensaure Zinkoxyd verliert seine Kojilen-

saure schon lange unter der Rothgliihhitze. Um es also nicht dichter zu

machen, als gerade zu diesem Zwecke nothwendig ist, muss man das Gluhen
desselben mit grosser Yorsicht ausfiihren.

Nach dem gewohnlichen Yerfahren fiillt man einen reinen neuen hessi-

schen Tiegel bis auf yB damit an, und setzt ihn gutbedeekt einem schwachen
Holzkohlenfeuer aus. Iiierbei muss man jeden starkeren Zug vermeiden, weil

sonst eine hohere Temperatur entsteht. Das Gluhen geschieht in kleinen, nicht

hohen Oefen, in denen die Kohlen wie in freier Luf't brennen und sich fast

mit Asche bedecken. Was an Intensitat des Feuers fehlt, ersetzt man durch

die langere Zeit. Bei diesem schwachen Brennen fliegen keine Aschen auf,

und man kann ohne Gefahr den Tiegel offnen und den Process beobachten.

Das kohlensaure Zinkoxyd lasst sich aber auch, wie ich finde
,

vortheilhaft,

ohne zu gluhen, garbrennen.

Bringt man eine kleine Menge in einen Platintiegel , und setzt diesen

iiber eine Spiritusflamme, die noch 1 bis iy2 Zoll davon entfernt ist, so sieht

man das weisse Salz am Rande gelb werden, und allmalig ganz und gar seine

Kohlensaure verlieren. Hierauf habe ich dasVerfahren gegriindet, das kohlen-

saure Zinkoxyd in einem Kolben auf freiem Kohlenfeuer zu brennen. Die

Operation gelingt iiberrasckend leicht und bedarf kaum der halben Zeit und
Kohlen, um dasselbe Resultat wie im Gluhofen zu erreichen. Das kohlensaure

Zinkoxyd wird zu einem feinen Pulver zerrieben
,
durch ein Sieb geschlagen,

und dieses in einen trocknen glasernen Kolben gebracht, der auf einem mas-

sigen Kohlenfeuer auf einem Triangel oder in einem Drahtnetz steht. Sobald

das kohlensaure Zinkoxyd wrarm wird, verliert es Wasser und Kohlensaure.

Es ruht in dem Kolben auf einer Schicht Kohlensaure und Wasserdampf,

weshalb es ausserst beweglich wie eine Fliissigkeit erscheint und in derMitte

scheinbar kocht, wie kohlensaure Magnesia oder Gyps, w^elche man brennt.

Man fasst den Hals des Kolbens mit einem Tuche an und schiittelt leicht um.

Dadurch kommen andere Theile auf den Boden, und das Entweichen von

Wassergas und Kohlensaure ist so reichlich, dass f'eine Staubchen des Pulvers

bis zum Halse hinauffliegen. So lange die Masse noch nicht gar ist, schwimmt

sie beweglich im Kolben. Sobald sie ausgebrannt ist, haftet sie im Kolben,

und sitzt ruhig daran test, wie ein jedes andere Pulver. Man nimmt nun eine

Probe heraus, die, wenn die genannten Erscheinungen nach heftigem Schutteln

eingetreten sind, jedesmal gut ist. Man reinigt den Hals des Kolbens mit

der Fahne einer Feder, dass die Staubchen herunterfallen und mit gebrannt

werden.

In einem kleinen 6 Unzen fassenden Kolbchen kann man xiher der Wein-

geistlampe in wenigen Minuten Zinkoxyd bei einer so niederen Temperatur

darstellen, dass es selbst warm noch nicht intensiv gelb erscheint. Die \ or-

theile dieses Verfahrens gegen das Gluhen in Tiegeln sind augenfallig. Erst-

lich verliert man nicht die geringste Menge des Pulvers, sondern kann es mit

Leichtigkeit aus dem Kolben herausschiitten. Es fallt kein Staub hinein und

die Operation ist in sehr kurzer Zeit beendigt. Die Moglichkeit, bei gelindem

Feuer schneller, als bei dem Gliihfeuer des Tiegels zu Stande zu kommen, ist

durch das Umschiitteln gegeben. Wahrend im Tiegel die Warme langsam
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durch schlecht leitende, ruhende Substanzen hindurchkriechen muss, werden

hier die Korper der Warmequelle selbst niiher gebracht. Die fiberhitzten

Partikeln vermengen sieh mit den kalten und treiben auch aus diesen die

Case aus. Dadurcli gescbiebt es, dass in verhaltnissmi'issig sehr kurzer Zeit

grosse Meugen Zinkoxyd dargestellt werden konnen, indem man nach dem
Ausleeren einer Portion sogleich eine neue Menge kolilensaures Zinkoxyd ohne

Gefahr fiir den heissen Ivolben in denselben bineingeben kann. Mit ganz

demselben Erfolge kann man auch das Pulver in einer Poreellansckale, die

fiber einem schwachen Kohlenfeuer stebt, unter Umrfihren gar brennen. Ein

durch Glfihen sich gelb brennendes koldensaures Salz bleibt, in dieser Art

behandelt, vollstandig weiss.

Die leichte Erhitzung des kohlensauren Zinkoxyds liegt sicberlich im

Sinne der Pharmacopoe, indem sie bloss von Erbit-zen und nicht von Glfihen

spricbt.

Nach der Pharmacopoe ist hiermit das Praparat fertig. Aus zwei Grfinden

linde ich jedoch die folgende Operation nfitzlich, wenu auch nicht nothwendig.

Ich bringe das gebrannte Zinkoxyd in einen Morser oder eine Porcellanschale,

und zerreibe es darin mit wenig Wasser zu einem zarten Brei, dann giesse

ich reichlich kochendes destillirtes Wasser auf. Nach dem Umrfihren und

einigen Augenblicken des Absetzens giesse man die trfibe Fltissigkeit in ein

Absetzgefass. Den Rest in der Schale oder im Morser zerreibe man wieder

und schlamme zuletzt alles in das Absetzgefass. Nachdem sich hier der Nie-

derschlag abgesetzt hat, giesse man das fiberstehende Wasser ab, bringe den

Niederschlag auf einFiltrum undwasche ihn so lange mit heissem destillirten

Wasser aus, als das abfliessende Wasser noch auf Barytsalze reagirt.

Wenn man das lcohlensaure Zinkoxyd auch so lange aussfisst, dass das

abfliessende Wasser keine Reaction mit Barytsalzen giebt, so tritt diese nach

dem Brennen jedesmal von Neuem, aber schwach, ein. Man kann jetzt durch

heisses Wasser alle Schwefelsaure vollkommen entziehen.

Dies ist der eine Zweck der Operation. Der andere ist, eine vollstandige

Vertheilung und Auflockerung durch das Schlammen zu bewirken. Alle durch

das Erhitzen gebildeten Kornclien verschwinden vollstandig, und nach dem
Trocknen hat das Praparat bedeutend an Weisse gewonnen. Dieses so dar-

gestellte Zinkoxyd ist ein sehr rein es Praparat uDd zu den Zwecken derHeil-

kunst vollkommen geeignet. H. Rose*) bezweifelt aus theoretischen Grfinden

die Wirksamkeit dieses Yerfahrens und glaubt, die Schwefelsaure wfirde da-

durch nicht aus dem Praparate entfernt, wenn sie als unlosliches basisches

schwefelsaures Zinkoxyd darin enthalten gewesen ware. Das geglfihte Zink-

oxyd wfirde bei dieser Verunreinigung nach dem Auswaschen sandig wie zuvor

bleiben. Die Erfahrung spricht aber dagegen. Ein so lange ausgewaschener

Niederschlag, dass das ablaufende Wasser nicht mehr auf Schwefelsaure rea-

girte, gab nach gelindem Glfihen ein merkbar schwefelsaurehaltiges Wasch-
wasser. Wenn man den Niederschlag vorher in reiner Salzsaure lost und
dann die Reaction macht, so hat man die Schwefelsaure mit der ganzen Menge
des Zinkchlorids oder Nitrats gemengt, und die Reaction erscheint anfangs

gar nicht. Im Waschwasser des geglfihten Korpers ist jedoch das schwefel-

saure Salz allein vorhanden und giebt reichliche Fallungen, wenn man mit

einigerrnassen bedeutenden Mengen gearbeitet hat. Bei der Fiillung der Mag-
nesia habe ich dasselbe bemerkt. Es ist jedoch auch gar nicht ungewohnlich,

dass sich ein basisches Salz durch Glfihen in ein neutrales Salz und reines Oxyd

j Poggendorf’s Annalen 85, 125.

42 *
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verwandelt. Die Darstellung' des romischen Alauns ist das schlagendste Bei-

spiel. Die basisch schwefelsaure Thonerde ist in Wasser unloslich. Nach
dem Gliihen lasst sicb die neutrale leicbt ausziehen.

Die Geschiehte des Zinkoxyds bildet in den pharmaceutischen Zeitschrif-

ten eine ganze Literatur. Manches darin Gesagte hat sich, als nicht genugend
begriindet, nicht behauptet und ist abgethan. Haufig sind Beobachtungen auf

einen einzigen Yersuch gegriindet verbi’eitet worden. Dies ist sehr gefahr-

lich, und ich habe schon sehr haufig gesehen
,
dass die Wiederholung dessel-

ben Versuches bei anderen Quantitaten schon andere Resultate gegeben hat.

Ich werde deshalb nur die bewahrtesten Thatsachen, die noch zur Geschiehte

dieses Korpers gehoren, hier vorbringen.

Bei der ersten Fallung hat man theils andere Arten des Verfahrens, theils

andere Stoffe angewendet. Yon der Fallung bei kalten Fliissigkeiten ist gele-

gentlich schon gesprochen worden.

Als Zinksalze haben einige essigsaures Zinkoxyd, andere salpetersaures,

andere Chlorzink vorgeschlagen. Es ist jedoch kein Grund zu einem solchen

Wechsel vorhanden. Alle diese Salze haben keine Yorzuge. Das Chlorzink

lasst sich nicht krystallisiren
,
das essigsaure Zink schwer auswaschen, und

giebt beim Gluhen leicht ein graues, erst durch starkes Gliihen gelb werden-

des Oxyd, und das salpetersaure Zinkoxyd giebt wie die anderen nur bei

volliger Reinheit ein schones Praparat. Die Entfernung fremder Metalle, wie

Blei, Eisen, macht dabei fast noch mehr Schwierigkeiten
,
als bei Zinkvitriol.

Letzterer lasst sich durch Krystallisiren in der hochsten Reinheit darstellen.

Als Fiillungsmittel wurde friiher kohlensaures Kali angewendet. Abge-

sehen davon, dass es mit kohlensaurem Zinkoxyd eine schwerlosliche Verbin-

dung giebt, ist jetzt gar kein Grund mehr zu seiner Anwendung vorhanden.

Das kohlensaure Natron ist sowohl reiner als wohlfeiler, wie das kohlensaure

Kali. Namentlich enthalt das Natronsalz seiner Bereitung nach niemals Kie-

selerde.

Ein anderes Fallungsmittel ist das kohlensaure Ammoniak. Es liefert ein

kohlensaures Zinkoxyd von ganz anderer Zusammensetzung als das Natronsalz.

Das von Ammoniak gefallte kohlensaure Zinkoxyd enthalt kein Hydrat und

ist neutrales kohlensaures Zinkoxyd. Aus diesem Grunde hat es nicht das

gequollene Ansehen. Beim Trocknen verliert es Kohlensaure und geht in die

Zusammensetzung des mit Natron lieiss gefallten Salzes iiber. Als ein solches

gefalltes kohlensaures Zinkoxyd mit Chlorcalcium und einer Schale Kalkwasser

unter eine Glasglocke gestellt wurde, war am folgonden Tage das Kalkwasser

mit einer dicken Schicht kohlensauren Kalkes bedeckt. Aus diesem Verluste

von Kohlensaure entspringt das eigenthiimliche Zerfallen der auf Filtrirpapier

aufgesetzten Klumpen des Niederschlags. Sie zerfallen bei dem leisesten Be-

riihren zu Pulver, wahrend das heiss mit Natron gefallte Salz nach dem Trock-

nen eine gewisse Cohasion behalt. Das kohlensaure Ammoniak liefert ein

schones Praparat. Wegen seines hoheren Preises und weil es sonst gar keine

besseren Resultate giebt, verdient es nicht vorgezogen zu werden.

Man kann auch das Zinkoxyd direct aus seinen Salzen mit Aetzkali fal-

len, und dadurch des Gliihens ganz iiberhoben sein. Wenn diese Operation

richtig angestellt wird
,

so liefert sie ein ganz tadelfreies Praparat. Es ist

ganz weiss, hochst locker, und so rein wie das beste mit kohlensaurem Natron

dargestellte Oxyd. Meistens jedoch entliielt es so dargestellt Kohlensaure von

der ungliicklichen, concentrirten officinellen Aetzkalilauge. Auch zu diesem

Praparate ist Aetznatron dem Kali vorzuziehen. Nachdem man das Aetz-

natron durch Kochen in der verdiinnten Losung dargestellt hat, und es sich

durch Absetzen geklart hat, zieht man es nach dem Erkalten mit einem Glas-
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heber in eine reine Glasflasche ab. Mit dieser ganz kohlensaurefreien Fliis-

sigkeit wird die Fallung vorgenommen. Man erwarmt diese Aetznatronlauge

in dem Glase, indem man sie an eine wanne Stelle des Trockenofens stellt,

und giesst eine filtrirte Losung von reinem Zinkvitriol unter Umriitteln in

die Flasche hinein. Es entsteht ein Niederschlag, der sicb in d.er warmen
Fliissigkeit bald absetzt. Man setzt so lange Zinkvitriollosung hinzu, bis die

alkalische Reaction etwas abzunehmen angefangen hat. Ganz darf man sie

aber nicht aufheben. Man lasst absetzen, giesst ab und verdiinnt mit destil-

lirtem Wasser. Nachdem dies einigemale abgegossen ist, bringt man auf ein

Filtrum, lasst ablaufen, bedeckt den Niederschlag mit einer runden Scheibe

Filtrirpapier mit aufstehenden Randern und siisst durch Deplaciren (Decken

in der Zuckeiraffinerie genannt) vollstandig aus. Nachdem das Wasser abge-

laufen ist, trochiscirt man den feuchten Niederschlag, indem man ihn mit

Hornloffelchen aussticht und auf Filtrirpapier aufsetzt.

Grosse Mengen trocknen so in einigen Tagen, wahrend die konischen

Klumpen eines ganzen Filters erst nach Wochen innen trocken erscheinen.

Dabei kann dann die aussere Schicht wieder Kohlensaure anziehen, ehe die

innere trocken ist. Ein solches Priiparat gut getrocknet, aber nicht gegliiht,

zeigte durch Gluhen einen Yerlust an Wasser von 3 Proc. Es ist also kein

Hydrat. Dieses Oxyd erhalt durch Gluhen ebenfalls den Stich ins Citronen-

gelbe. Es darf natiirlich jetzt nicht angewendet werden, indem die Pharma-
copoe eine andere Bereitungsmethode vorschreibt.

Das reine Zinkoxyd ist ein weisses Pulver. Durch Erhitzen wird es vor-

iibergehend gelb und nimmt nach dem Erkalten seine weisse Farbe wieder
an. Das auf nassem Wege nach bekannten Methoden bereitete Zinkoxyd
hat, wenn es durch gelindes Gluhen dargestellt worden ist, einen Stich ins

Citronengelbe, der von der ziegelfarbigen Nuance des Eisenoxyds sehr leicht

unterschieden werden kann. Unter der Gliihhitze nach meinem Verfahren

dargestellt, ist es weiss, nimmt aber durch nachheriges Gluhen ebenfalls die

citronengelbe Farbung an. Man hat die Ursache der lichtgelben Farbe des

via humida bereiteten Oxydes in einem Riickhalte von kohlensaurem oder

schwefelsaurem Natron, in einem unbemerkten Gehalte von Kobalt, Mangan
oder sonst eines Metalles gesucht, dafur aber keine Beweise finden konnen.
Die Sache scheint so zusammenzuhangen, dass die lichtgelbe Farbe eine Eigen-
schaft alles bei niederer Gliihhitze dargestellten Zinkoxyds ist. Das durch
Yerbrennen bei Weissgliihhitze gebildete Oxyd ist rein weiss, und wenn man
den reinen- kohlensauren Niederschlag in einem Tiegel einmal weissgluht, so

ist er ebenfalls nach dem Erkalten weiss. Das bereits durch gelindes Gluhen
lichtgelb dargestellte Oxyd wird durch nachheriges Weissgliihen ganz weiss.

Ein Ruckhalt von Kohlensaure ist nicht die Ursache der lichtgelben Farbe,
da das unter der Gliihhitze bereitete Oxyd auch weiss ist, mag es noch Koh-
lensaure enthalten oder nicht. Sein specif. Gewicht ist 5,6 bis 5,7. Es besteht
aus 1 At. Zink = 32,53 und 1 At Sauerstoff = 8; Atomgewicht 40,53.

Es lost sich in Sauren ohne Aufbrausen auf. Seine Priifung ist auf die
moglichen Yerunreinigungen gerichtet.

Ein Gehalt an Kohlensaure wird durch Aufbrausen mit Sauren erlcannt.
Man befeuchtet das Oxyd zuerst mit Wasser und giesst dann die Saure zu.

Halt man das Glas ans Ohr, so bemerkt man die kleinste Gasentwickelung
an dem eigenthiirolichen Ton. Jedes Zinkoxyd, auch das auf trocknem Wege
bereitete, zieht Kohlensaure an. Ich habe den Fall gehabt, dass ein bei einer
Revision kohlensaurefrei befundcnes Oxyd nach 3 Jahren bei der niichsten
Revision kohlensaurehaltig war, da es wegen des anderen auf nassem Wege
bereiteten Oxydes niernals gebraucht worden war.
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Ein Gehalt an Scliwefelsaure wird durch Auflosen in reiner Salzs&ure oder
Salpetersaure uud Zutropfeln von Chlorbaryum erkannt. Dae officinelle giebt
imraer nacb einiger Zeit eine kleine Fallung, wenn es nicht nach dem Gliihen
nocb einmal mit Wasser ausgezogen worden ist. Diese Fallung ist naturlich
zu dulden.

Chlor wird nach dem Losen in Salpetersaure durch Silbersalze erkannt.
Freies Natron wird durch eine entschiedene Reaction auf rothes Lackmus-
papier erkannt. Eine schwache Blauung desselben zeigt jedes auf nassem
Wege bereitete Oxyd sehr bald, und selbst das auf trocknem Wege bereitete

nach 24 Stunden. Es kommt diese Reaction dem reinen Oxyde als solchem
zu. Eisenoxyd verriith sich im officinellen Praparate unbedenklich durch die

ziegelrothe Farbe; dann durch Losen in nicht zu reichlicher Salzsaure und

Zusatz von Gallustinctur oder etwas Tannin.

Bleioxyd und Kupferoxyd erkennt man in der salpetersauren Losung mit-

telst Schwefelwasserstoff durch eine dunkle Farbung oder Fallung.

Zincum oxydatum venale. $ciufltd)e6 3tnforpb.

Zincum oxydatum venale optimum. Flores Zinci. Zinlcweiss.

Es ist ein weisses Pulver, welches gegliiht gelb wird. Es
muss sich leicht und vollstandig in Essigsaure losen. Diese Lo-

sung wird durch 1\
T

atronhydratlosung gefallt, und durch einen

Ueberschuss muss der entstandene Niederschlag vollstandig gelost

werden.

Es wird nur zur Darstellung der Zinksalbe und anderer Zink-

praparate verwendet.

Es ist in gut verschlossenen Gefassen aufzubewahren.

Das Zinltoxyd erscheint als Zinkweiss jetzt im Handel in einer solchen

Reinheit und Schonheit, dass es unbedenklich an die Stelle des auf nassem

Wege bereiteten reinen Oxydes gestellt werden kann. Die umstandliche Be-

reitung der Lana philosophica ist dadurch ganz uberfliissig geworden.

Die Bereitung des Zinkweisses im Grossen beruht auf denselben Grund-

satzen, wie die im pharmaceutischen Laboratorium der friiheren Zeit. Metal-

lisches Zink wird in thonernen Gefassen zum Kochen gebracht, und die Dampfe
desselben entziinden sich von selbst an der Luft. Ein kiinstlicher Luftzug,

welcher iiber die Gliihgefasse geht, bewirkt zu gleicher Zeit die Verbrennung

und die Fortreissung in grosse Condensationskammern. Diese sind das

wesentlich Unterscheidende in dem Verfahren, indem bei dem Yerbrennen im

offenen Tiegel alles fortfliegende Zinkoxyd verloren ging', und an den Kleidern

und den Haaren des Laboranten hing.

DieYersuche, das Zinkweiss obne vorherige Darstellung von metallischem

Zink aus den Erzen zu gewinnen, indem man reducirte und die Flamme des

brennenden Zinkes in Kammern sammelte, haben kein so rein weisses Praparat

gegeben, als das aus brennendem metallischem Zink gewonnene. Unreinig-

keiten im Zink, wie Cadmium, Blei, Arsen, bedingen auch eine Unreinheit der

Farbe. In dem reinsten Zinkweiss des Handels babe ich meistens nichts als

eine Spur . Bleioxyd gefunden
,
welche an der Farbe gar nicht sichtbar war,

und der arzneilichen Verwendung zu Augensalben nicht im geringsten hinder-
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lich ist, da auch Bleimittel bei Augenubeln verwendet werden. Zudem ist die

Menge so unbedeutend gewesen, dass sie sich nur durch Reactionen zu er-

kennen gab.

Friiher gab es nur Flores Zinci, d. h. Zinkoxyd auf trocknem Wege be-

reitet. Dieses Oxyd hat die Lorbeeren errungen, welche iiberhaupt dies Arz-

neimittel besitzt. Mag es ein reines Zinkoxyd sein oder nicht, es ist ein vor-

treffliches Arzneimittel. Es hat vor dem auf nassem Wege dargestellten den
Vorzug, dass seine Giite nicht so sehr von der Geschicklichkeit und dem
Fleisse des Laboranten abhimgig ist. Es ist geringeren zufalligen Yerunrei-

nigungen unterworfen. Das auf trocknem Wege dargestellte Zinkoxyd ist

immer weiss, ein Stich ins Gelbe ruhrt entschieden von fremden Metalloxyden

her, die zum Theil schon an der Farbe zu erkennen sind. Es besitzt nicht

die eigenthximliche Modification des auf nassem Wege bereiteten Oxydes von
jener nach dem Erkalten -bleibenden citronengelben Farbe. Bei namhaften
Mengen von Eisenoxyd erscheint es noch weiss, weil dieses Oxyd nicht gleich-

massig vertheilt ist, sondern in einzelnen reinen Partikelchen darin enthal-

ten ist.

Das auf trocknem Wege bereitete Zinkoxyd enthalt die Oxyde aller Me-
talle, die im Zinke vorkommen. Da es nun kein reines Zink giebt und auch
das destillirte Metall noch jene Yerunreinigungen enthalt, so giebt es auch
kein reines auf diesem Wege dargestelltes Oxyd. Dieses hindert jedoch nicht

seine Anwendbarkeit zu therapeutischen Zwecken. In jedem Falle nimmt
man zu diesem Praparate das reinste vorkommende Zinkmetall, wofur das
ostindische gehalten wird. Blechschnitzel von schlesischem und goslarischem
Zink durfen zu dieser Arbeit nicht genommen werden.

Die hiittenmannischen Apparate zur Bereitung des Zinkweisses haben fur

die Pharmacie kein naheres Interesse. Beschreibungen und Abbildungen davon
findet man in Stohmaun’s Encyclopadie der technischen Chemie, 1 Aufl.

Bd. Ill, S. 1931 u. flgde. Der grosste Antheil des bereiteten Zinkweisses wird
als Anstreichfarbe verwendet; das was davon in die Pharmacie hiniibergenom-
men wird, ist nicht mehr als man im Auge leiden kann.

Zincum sulphuricum. @cfyniefelfcmre3

Vitriolum album purum. Vitriolum Zinci. Sulphas zincicus cum
Aqua.

Nimm: Kaufliches Zinkoxyd, yier Theile . ... 4
Heine Sch wefelsaure, fiinf Theile .... 5
Wasser, zwanzig Theile 20

Mische das Wasser mit der Schwefelsaure und trage das
Zinkoxyd und ein Stiickchen Zink in die Fliissigkeit unter Er-
warrnen derselben ein, filtrire die erkaltete Losung, dampfe sie
zur Krystallisation ab und trockne die erhaltenen Krystalle. Die
nickstandige Fliissigkeit dampft man so oft ab, als man Krystalle
erhalt.

Die Krystalle sind farblos, verwittern an trockner Luft ober-
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flachlich und losen sich in der gleichen Gewichtsmenge Wasser-
sie miissen frei von fremden Metallen sein.

Es soil in gut verschlo8senen Gefassen vorsichtig aufbewahrt
werden.

Der Zinkvitriol ist sowohl fur sick Arzneikorper, als auch Urstoff zifr Be-
reitung des reinen Zinlcoxydes. Die Bereitung aus reinem Zinkweiss ist eine
leichte Arbeit und giebt ein sebr reines Priiparat. Wenn auch im Zinkweiss
Spuren fremder Metalle entbalten sind, so werden sie entweder bei der Auf-
losung nicht aufgenommen, wie Bleioxyd, oder sie sind in so kleinen Mengen
darin enthalten, dass sie beim Krystallisiren von selbst in der Mutterlauge
bleiben, wie Cadmium und Eisenoxyd. Namentlich ist das Eisen im Zink-

weiss als Oxyd enthalten und geht deshalb nicht in die Krystalle ein.

Das von der Pharmacopoe empfohlene Einlegen eines Stiickchens Zink
bat keinen Nutzen, im Gegentheil den Nachtheil, dass es das vorhandene
Eisenoxyd zu Oxydul reducirt, und dass sein eigner Gehalt an Eisen, so weit

es gelost wird, mit in die Losung eingeht.

Es kommt noch ofter der Fall vor, dass man Losungen von schwefelsau-

rem Zinkoxyd als Abfall erhalt bei der Bereitung von Wasserstoff, aus den
Platinziindlampen.

So wie das kaufliche Zink, welches in eisernen Kesseln eingeschmolzen

wird, immer ist, enthalt die fertige erste Losung kein fremdes Metall als Eisen

im oxydulirten Zustande. Die durch Schwefelwasserstoff aus einer sauren Lo-

sung fallbaren Metalle werden sammtlich durch Zink aus ihren Losungen
im metallischen Zustande gefallt, oder bei der ersten Losung des Zinkes blei-

ben sie im ungelosten Zustande zuriick. Eine mit uberschussigem Zink ge-

kochte Zinklosung giebt mit Schwefelwasserstoff im angesiiuerten Zustande be-

handelt keinen Niederschlag, weshalb diese Operation auch ganz entbehrlich ist.

Die von Zink nicht fallbaren Metalle, Eisen, Mangan, Kobalt und Nickel, wer-

den auch durch Schwefelwasserstoff aus der sauren Losung nicht gefallt. Yon
diesen Metallen ist gliicklicker Weise nur Eisen vorhanden, welches sich am
leichtesten entfernen lasst. Die Entfernung der ubrigen bietet solche Schwierig-

keiten dar, dass man sich weit zweckmassiger ein anderes Zinkmetall verschafft,

welches die bosenGaste nicht enthalt. Ein solches Zink ist bis jetzt sehrleicht

und reichlich im Handel zu haben. Wir schenken also diesen moglichen, aber

sehr selten vorkommenden Metallen keine fernere Aufmerksamkeit. Wir ent-

fernen sie, indem wir den ganzen Plunder in die Gosse werfen.

Das Eisen geht als Oxydul in die Zinklosung ein. In diesem Zustande

lasst es sich gar nicht vom Zinke trennen, indem es damit isomorph ist, und

dasselbe in alle Krystallisationen begleitet. Zu seiner Trennung muss es noth-

wendig in Oxyd oder in das dem Oxyd entsprechende Chlorid verwandelt wer-

den. Dies geschieht durch das Chlor, welches in die warme Losung gebracht

wird. Man bringt die filtrirte Zinklosung in eine grosse Flasche und lasst

Chlorgas aus einem Gemenge von grobem Braunstein und rauchender roher

Salzsaure oline alle Verdiinnung hineinstreichen. Wenn der leere Raum in

der Flasche stark mit Chlorgas gefiillt ist, so schiittelt man die Flasche mit

verschlossener Oeffnung kraftig um. Dieses ist viel wirksamer, als wenn stun-

denlang das Chlorgas ruhig an einer Stelle des Gemenges durchstreicht. Die

Absorption von Chlorgas in Wasser wird durch Erwarmung verliindert, bei

Eisenoxydulsalzen aber durch Erwarmung befordert. Der Grund dieses schein-

baren Widerspruchs liegt in demlJmstande, dass das Chlorgas im Eisenchlorid

nicht fluchtig, im Chlorwasser aber wohl fluchtig vorhanden ist.
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Ueber die Art der Anwendung des Chlors existiren mehre Varianlen, die

aber alle auf eine Oxydirung des Eisenoxyduls hinauslaulen. Man leitet Chlor-

gas direct in die Zinklosung, oder man giesst Chlorwasser in die Zinklosung

und fallt nachher mit kohlensaurem Natron das Eisenoxyd
,
oder man leitet

Chlorgas in kohlensaures Natron und fallt mit diesem Gemenge das Eisen-

oxyd; oder man zersetzt Chlorkalk mit kohlensaurem Natron und setzt die

tiltrirte Flussigkeit zu, oder gar man setzt eine Losung von Chlorkalk hinzu.

Die zwei letzten Abarten iibertragen die Chlorentwickelung dem Fabrikanten

des Bleichpulvers. Bei der Leichtigkeit, womit jetzt Chlor entwickelt wird,

halte ich die oben beschriebene Methode fur die beste und kiirzeste. Man
leite Chlor in die warme Ziukvitriollosung, bis sie nach dem Umschutteln stark

darnach riecht.

Dann fallt man die warme Flussigkeit mit etwas zugesetztem kohlensauren

Natron, und bringe sie in einer Porcellanschale zum Kochen, wodurch alles

Eisenoxyd gefallt wird. In dem ausgeschiedenen Eisenoxyd muss man einen

Uebersclniss von Zinkoxyd in der lichten Farbe erkennen, um der vollstandi-

gen Fallung des Eisenoxyds sicher zu sein. Die Methode der abgesonderten

Fiillung einer Portion der Flussigkeit fiihrt auch zum Ziele; sie hat die Ab-

sicht, die kleine Menge von gebildetem schwefelsauren Natron fern zu halten.

Ich lege darauf kein Gewicht, weil dieser Korper durch die Krystallisation

ausgeschieden wird. Man filtrirt die gekochte Flussigkeit, worin das Eisen-

oxyd schwebt, von diesem ab, setzt eine kleine Menge Schwefelsaure hinzu,

um eine klare, sich an der Luft nicht trubende Flussigkeit zu erhalten und
dampft zur Krystallisation ein. Die Krystalle lasst man abtropfeln und trocknet

sie. Wenn man concentrirte Salzlosungen wahrend des Krystallisirens bewegt,

so erhalt man ein feinnadljges Salz, wie Bittersalz, welches mit Papier bedeckt

und etwas destillirtem Wasser deplacirt, blendend weiss und chemisch rein

ist. Die Mutterlauge, welche eisenfrei ist, giebt mit kohlensaurem Natron
gefallt einen schonen weissen Niederschlag

,
der sich zu Zinkoxyd benutzen

lasst. Zur Darstellung dieses Praparates ist also die Krystallisation des Zinkvitriols

nicht einmal absolut nothwendig. Man kann die vom Eisenoxyd abfiltrirte

Flussigkeit ohne Weiteres mit kohlensaurem Natron fallen, und wie bekannt,
weiter verarbeiten.

Alle anderen Oxydationen des Eisenoxyduls durch Salpetersaure, durch
Gluhen des Zinkvitriols mit Salpeter sind viel schwieriger und unangenehmer
auszufuhren, machen mehr Kosten und leisten weit weniger. Selten erhalt

man eine vollstandige Oxydirung des Eisens, welche doch die erste Bedingung
des Gelingens ist.

Das reine schwefelsaure Zinkoxyd mit 7 Atom Wasser schiesst aus der
wasserigen Losung unter 24° R (30°.C.) an. Es stellt grosse wasserhelle Sau-
len dar, oder bei gestorter Krystallisation zarte Nadeln. Das specif. Gewicht ist

2,036. Die Krystalle verwittern schwach an der Luft; bei 80° R. (100° C.)

verlieren sie 6 Atome = 37,31 Proc. Wasser
;
das letzte Atom Wasser entweicht

erst bei gelindem Gluhen unter gleichzeitiger Verfliichtigung von etwas Schwe-
felsaure, so dass das wasserfreie Salz eigentlich nicht bekannt ist. Krystallisirte

Salze mit geringerem Wassergehalt, 2 oder 5 oder 6 Atomen, werden durch
verschiedene Behandlungen, meistens durch Krystallisationen bei hoheren Tern-
peraturen erhalten. Sie haben fur uns keine Bedeutung und diirfen wegen
ihrer verschiedenen Zusammensetzung in der Officin gar nicht vorkommen.

Das krystallisirte normale Salz besteht aus 1 At, Schwefelsaure = 40, und
I At. Zinkoxyd = 40,53 und 7 At. Wasser = 63. Atomgewicht 143,53.

Seine Priifung richtet sich auf die moglichen Yerunreinigungen. Zunachst
aut Eisenoxyd: die Losung des Vitriols giebt mit GalliLpfeltinctur oder Tan-
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ninlosung eine tintenartige Farbung'; das daraus bereitete Zinkoxyd ist sicht-
bar eisenroth gefarbt. Kupfer wird durcb Schwefelwasserstoff in der sauren
Auflosung durcb eine schwarze Fallung erkannt. Bittererde nach vollstandiger
Fallung der mit essigsaurem Natron versetzten Losung mit Schwefelwasserstoff
durch die bekannten Reactionen auf Bittererde in der tiitrirten Losung, nam-
licb kohlensaures Natron, oder basisch pbosphorsaures Ammoniak. Diese Ver-
unreinigungen konnen bei eigener Darstellung bis auf jene mit Eisen nicht
vorkommen.

Zincum valerianicum. $a(t>rinnfaure3 3inforpb.

Vcderianas zincicus.

* Ein weisses krystallinisches Pulver, welches nach der Saure

riecht; erhitzt entziindet es sich, brennt mit blaulicher Flamme
und hinterlasst weisses Zinkoxyd.

Es muss sich in neunzig Theilen kaltem Wasser losen, in

kochendem Wasser ist es schwerer loslich. In Salpetersaure ge-

lost, die Losung eingedampft und erhitzt, muss es mindestens

25 Procent Zinkoxyd Ruckstand geben.
/

Das baldriansaure Zinkoxyd wird durch Sattigen der wasserigen Baldrian-

saure mit frisck gefalltem kohlensauren Zinkoxyd als das neutrale wasserleere

Salz ZnO -f- C10 H9 O3 in weissen, perlmutterglanzenden, der Boraxsaure ahn-

lichen Schuppen erhalten, welche luftbestandig sind und Lackmus schwach

rothen. Die kalt gesattigten Losungen ti'iiben sich beim Erbitzen, weil das

Salz in der Ilitze weniger loslich ist, als unterhalb dieser Temperatur. Der

Temperaturgrad der grossten Losungsfahigkeit ist noch nicht ermittelt. Das

baldriansaure Zinkoxyd wird als casuistisches Arzneimittel bei Nervenkrank-

heiten angewendet. Die Pharmacopoe gestattet den Bezug aus chemischen

Fabriken.

Die zur Bereitung nothige Baldriansaure wird nicht aus der Baldrianwur-

zel, worm sie allerdings enthalten und zuerst entdeckt worden ist, sondern

durch Oxydation von Fuselol oder Amylalkohol durch doppelt chromsaures

Kali bereitet:

Amylalkohol Baldriansaure

C10H 12 O 2 + 40 = C10H10 O4 + 2 HO.
Griineberg iibergiesst 23

/4 Pfd. rottes chromsaures Kali in einer Tubelat-

retorte mit 4y2 Pfd. heissem Wasser, setzt dann ein erkaltetes Gemenge von

1 Pfd. Fuselol und 4 Pfd. engl. Schwefelsaure zu und destillirt so lange die

iibergehende Fliissigkeit sauer ist. Nach den zur Wirkung kommenden Stoffen

miissten 3 At. Amylalkohol, 4 At. doppelt chromsaures Kali und 8 At. Schwe-

felsaure angewendet werden, und diese berechnen sich sehr nahe auf 3 Thle.

Fuselol, 6 Thle. doppelt chromsaures Kali und 4 Thle. concentrirte Schwefelsaure.

Das erste Destillat kann zur Bereitung des valeriansauren Zinkoxyds ver-

wendet werden, indem etwas nicht verandertes Fuselol von Zinkoxyd nicht

gebunden wtirde und abgeschieden werden konnte.
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Verdunnte Essigsaure.

i Chlorwasserstoffsaure.

'Salpetersaure.

Schwefelsaure.
' Verdunnte Schwefelsaure.

i Gerbsalure.

Aether.

Kohlensaures Ammoniak,

in vier Theilen destillirtem Wasser gelost.

Aetzende Ammoniaklosung.

’Kleesaures Ammoniak,

in neunzehn Theilen destillirtem Wasser gelost.

'Schwefelwasserstoff - Ammoniak - Losung.

•Schwefelwasserstoff -Wasser.

'Salpetersaures Silberoxyd,

in vierzehn Theilen destillirtem Wasser gelost.

-Schwefelsaures Silberoxyd,

in neunundneunzig Theilen destillirtem Wasser gelost.

‘Chlorbaryum,

in neun Theilen destillirtem Wasser gelost.

'Salpetersaure Baryterde,

in neunzehn Theilen destillirtem Wasser gelost.

Blaues Reagenzpapier.

Rothes Reagenzpapier.

'Schwefelsaures Kupferoxyd,

in vier Theilen destillirtem Wasser gelost.

Schwefelsaures Eisenoxydulammoniak.

Gelbes Cyaneisenkalium,

in neun Theilen destillirtem Wasser gelost.

lEisenchloridlosung,

rnit vier Theilen destillirtem Wasser gemischt.
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Schwefeleisen.

Aetzender Quecksilbersublimat,

in neunzekn Theilen destillirtem Wasser gelost.

Uebermangansaures Kali,

in neuntausendneunbundertundneunundneunzig Theilen de-

stillirtem Wasser gelost.

Koklensaures Natron,

in vier Theilen destillirtem Wasser gelost.

Natronhydratlosung.

Essigsaures Bleioxyd,

in neun Theilen destillirtem Wasser zu losen.

Absoluter Weingeist.

Hochst rectificirter Weingeist.

Ich halte es fur zweckmassig, die Reagentien im Laboratorium liber

einem Arbeitstisch an eiuer Wand auf festen Gestellen aufzustellen. Die An-
forderung, dass der Apothe-

’ ker einen reisemassigen Re-

agentienkasten besitze und
bei der Revision vorweise,

ist ganz unbegrundet, weil

derselbe nicht verpflicbtet

ist, solcbe Commissorien an-

zunehmen. Nimmt er sie

an, so wird er sich den Re-

agentienkasten sehon anzn-

schaffen wissen. Ich babe

in meinem Laboratorium die

nebenstehende Anordnung
(Fig. 74) angenommen und
bewahrt gefunden. 3 Bret-

ter, etwa 5 Fuss lang, befin-

den sich durch Seitenwande

vereinigt. Diese Seiten-

wande haben eiserne Oehre,

mit denen sie an die Wand
aufgehangen werden. Es

ist dies der in der Zeich-

nung dargestellten Art

des Befestigens mit Bank-

eisen und Nageln vorzuzie-

lien. Mit der grossten Leich-

tigkeit kann man das so be-

festigte Geriiste abheben und

die Wand durch Tiinchen

wieder rein machen, das

Gestelle selbst durch Oelfarbe verschonern. Wenn es an die Wand mit Nageln

befestigt ist, kann man es nicht ohne Verletzung abreissen, oder weder die
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Wand rein tunchen nocb das IIolz xnit Oell'arbe anstreichen. Ein schoner

'Luxus ist es, das Gestell mit EmaiHepliittchen lose zu belegen. Man hat,

-solche Pliittehen von 4 und 5 Zoll Seite im Geviert, wovon das Stuck 1 Sgr.

bis 1% Sgr. kostet. Diese Pliittehen lassen sicli einzeln wegnelimen und reini-

.gen. Es sind dieselben Pliittehen, womit man in Kitchen die Wiinde an den

Spiilsteinen und Heerden zu bekleiden pflegt. In der obersten Etage des Ge-

-stelles befiuden sich die grossten Gefitsse, weil nach oben lceine Beschriinkung

des Raumes stattfindet, als:

1) eine Flasche mit destillirtem Wasser, deren Hals keinen

breiten Rand hat,

2) eine Spritzflasche.

Dieselbe dient gleichzeitig zum Eingiessen von destillirtem Wasser in

engere Glaser, Probirrohren. Man giesst aus dem Ende aus, worin man beim

Spritzen blast, indem man die Flasche umkehrt. Langhalsige Flaschen fas-

sen sich besser an als solche, die bis oben kin cylindrisch sind.

3) Eine Flasche mit Weingeist fur die Spirituslampe.

4) Ein Schwefelwasserstoffapparat.

Der Text nennt einfach Aqua hydrosulphurata. Das blosse Aufbewah-

ren von Schwefelwasserstoffwasser in stehenden Gefassen fiihrt zu nichts, in-

dem man meistens im Augenblicke des Gebrauches ein abgestandenes Wasser

mit einem weissen Schwefelniederschlag findet. Man bereitet das Schwefel-

wasserstoffwasser, indem man Schwefeleisen in einem kleinen Entwickelungs-

apparate mit erwarmter verdiinnter Schwefelsaure iibergiesst, und das rasch

entwickelte Gas in eine halb mit ausgekochtem und verscklossen erkaltetem,

destillirtem Wasser gefiillte Flasche hineinleitet. Die Entwickelungsflasche

bedarf keiner Sicherheitsrohre. Sobald das Gas am Halse der Flasche stark

riechbar wird, wechselt man die Flasche gegen eine gleich grosse, ebenso ge-

fiillte Flasche und schiittelt die erste mit aufgesetztem Stopfen heftig. Indem
man die Flasche umkehrt und den Stopfen etwas ltiftet, sieht man atmospha-

Fig. 75.

Spritzflasche.
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rische Luft in grossen Blasen in die Flasche eindringen. Man schiittelt nun
Fig. 77.

Scliwefelwasserstoffwasserliereitung.

in gleicher Weise die zweite Flasche, indem man die erste wieder untersetzt,
so lange bis keine Blasen mehr nach dem Schiitteln in die Flasche eindringen.

Das fertige Wasser vertheilt man in kleine 2- bis 3unzige Glaser mit
langem liaise und schmalem Ausgussrand, verstopft diese mit talggetrankten
Stopfen von Kork und bindet diese mit einem Champagnerknoten fest. Eine
dieser Flaschen stellt man verkehrt (Fig. 80) in ein mit Wasser gefulltes, wei-
tes Glas, welches die Aufschrift Aqua hydrosulphurata tragt. Dieses Glas
steht auf dem Reagentiengestell des Laboratoriums. Die iibrigen Flaschen

Fig. 79.

Aufbewahrung dos Schwefelwasserstoffwassers.

Fig. 81. Fig. 82.

Reaction mit Schwefelwaaserstoffgas.

Fig. 80.

bewahrt man im Keller unter Wasser

in einem weithalsigen Steintopfe (Fig.

79). Ein so zubereitetes und aufbe-

wahrtes Wasser halt sich jahrelang in

gleicher Giite. Die Flaschen sind

klein genug, dass bei volligem Aus-

gebrauche das Letzte noch nicht ver-

dorben sein kann. Will man eine

Reaction mit dem Gase selbst machen,

wenn man eine fern ere Verdiinnung

zu vermeiden hat, so kann man sich

eines ganz kleinen Entwiekelungsap-

parates bedienen (Fig. 81 u. 82). Den-

selben beschickt man mit einigen erb-

sengrossen Stuckchen Schwefeleisen
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und einigen Drachmen verdunnter Saure. Es 1st zu riigen
,

wie viele Pliar-

maceuten in einem solchen Falle das Schwefeleisen unzenweise und die Saure

zu 8 und 10 Unzen Volum anwenden. Urn eine kleine Menge Fliissigkeit mit

Schwefelwasserstoff zu sattigen, bedarf man so wenig Substanz, dass selbst in

dem beschriebenen kleinen Apparate mehr als das Zehnfache des nothigen

Gases entwickelt wird. Es ist nun zu verhindern, dass nicht das Mehrhun-

dertfache verschleudert werde.

Um eine solche immer bereite Gasentwickelung zur Hand zu haben, hat

Herr Kipp in Delft den nebenstehenden sehr zweckmassigen Apparat nach

einem friiher von Geissler in Bonn in kleinerem Maassstabe ausgefiikrten

Modelle in starkem Glase
Fig- 83.

Schwefelwas9erstoffentwickelung.

ausfiihren lassen (Fig. 83).

Es ist das Princip derGay-
Lussac’schen Ziindlampe

angewendet, nur wird statt

des Zinkes Schwefeleisen

aufgehangen, und statt des

Wasserstoffs Schwefelwas-

serstoffgas entwickelt. In

der mittleren Kugel ist mas-

sives Schwefeleisen in so

grossen Stricken, als es durch

die Halse geht, enthalten.

Die Saure ist verdiinnte

Schwefelsaure. Oeffnet man
den Hahn, so stromt das

Schwefelwasserstoffgas

durch die vulcanisirteKaut-

schukrohre, die mit einem

Glasende versehen ist, ver-

moge des Druckes der in

der oberen Kugel befind-

lichen Fliissigkeit aus, die

Saure steigt aus der un-

teren Kugel durch den ring-

formigen Zwischenraum in

die mittlere zum Schwefel-

eisen und entwickelt neues Gas. Schliesst man den Hahn, so verdrangt das

sich anhaufende Gas die Saure von dem Schwefeleisen durch die untere Ku-

gel in die obere, und die Gasentwickelung steht still. Naheres iiber dieBe-

handlung findet sich in meiner pharmaceutischen Technik 2. Aufl. S. 224.

Dieser Apparat ist sehr bequem. Da man aber bei jeder Gasentwicke-

lung von entweichendem Gase belastigt wird, so babe ich die folgende noch
bequemereVorrichtung construirt, in welcher ein auf das Hochste gesattigtes

Schwefelwasserstolfwasser tropfen- und unzenweise herausgelassen werden kann.

Die Woulf’sche zweihalsige Flasche (Fig. 84 a. f. S-) ist bis auf etwa Vio

mit ausgekochtem, destillirtem Wasser gefullt. Durch den mittleren, selbstver-

standlich sehr dicht schliessenden Kork geht eine Heberrohre vom Boden der

Flasche bis aussen zu derselben Tiefe. Das aussereEnde ist mit einem Stiieke

einer geschwefelten (vulcanisirten) Kautschukrohre versehen, und diese mit

einem spitzen Ausgusse aus einer Glasrohre. Die Kautschukrohre wird durch
eine ela3tische Klammer aus Messingdraht geschlossen.
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Beim leisesten Druck auf die Enden des Quetschhahnes dringt das gesat-
tigte Schwefelwasserstoffwasser hervor und kann in jedes noch so enghalsige
Gefiiss hineingelassen werden. Es wiirde das Wasser durch die Wirkung des
Hebers ausfliessen, wenn aucli der zweite Hals der Flasche ganz offen ware.

Fig. 84.

Apparat zu Schwefelwasserstoffwasser.

Da aber hierdurch das Schwefelwasserstoffwasser bald zerstort werden
miisste, so ist durch den zweiten Theil des Apparates, namlich die Flasche b,

eine Wiedererzeugung des Gases gegeben.

In dem ausseren, geradwandigen Glase, welches mit verdiinnter Schwefel-

saure gefiillt ist, hangt an der ziemlich starken, doppelt gebogenen Glasrohre

die Entwickelungsflasche c. Es ist dies ein Arzneiglas von der gezeichneten

Gestalt mit abgesprengtem Boden. Eine passend geschnittene Glas- oder

Bleischeibe wird gerade hineingebracht, dann umgedreht, dass sie auf dem
sich nach unten verengenden Glase ruht. Die bereits vorher eingebrachten

massiven Stiicke von Schwefeleisen kommen auf diese Scheibe zu liegen, etwa
i/
2 bis % Zoll vom offenen Boden der Entwickelungsflasche e. Ist der Appa-

rat so beschickt, so hebt man die Heberrohre der Flasche a auf, damit Luft

neben dem Stopfen entweichen konne. Die Saure tritt dann an das Schwe-

feleisen und entwickelt das Gas. Wenn man annehmen kann, dass sammtliche

atmospharische Luft aus a vertrieben sei, setzt. man die Heberrohre fest auf.

Die Entwickelung, die man nach den aufsteigenden Gasblasen beurtheilen kann,

nimmt nun so weit ab, als es die jetzt geschehende Absorption des Gases in a

mit sich bringt. Wenn das Wasser gesattigt ist, hort die Entwickelung ganz

auf, und die Saure tritt in c vom Schwefeleisen zuruck. Das Wasser in a ist mit

einer Atmosphare vom SII bedeckt und bleibt also im hochsten Grade gesattigt.

Wenn das Wasser aus a verbraucht ist, hebt man die Heberrohre einige

Augenblicke ab, fiillt a mit ausgekochtem destillirten Wasser, setzt die Rohre

wieder fest auf und iiberlasst den Apparat sich selbst.

Die Flasche a kann auch einhalsig mit doppelt durchbohrtem Korke sein.

Die Einrichtung von Fig. 84 ist aber bequemer, weil man beim Oeffnen von

a die Entwickelungsflasche ruhig lassen kann, was bei einer einhalsigen

Flasche nicht stattfindet. Auch sind einfach gebohrte diinne Korkstopfen in

grosserer Giite herzustellen.
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Da die Korke a demeure fixe sind, so ist es zweckmassig, dieselben mit

geschmolzenem Fett oder Paraffin zu triinken. Es vermindert dies die Dif-

fusion durch die Korksubstanz hindurch.

Die Reaction xnit Schwefelwasserstoff ist meistens auf schwere Metalle,

Blei, Kupfer, Silber, Quecksilber, besonders auf die beiden ersten, gericbtet.

Die Flussigkeit soil sauer sein, jedoch nicbt von Salpetersaure. Man
nimmt die zu priifenden Fliissigkeiten in eine Proberohre, lasst das gesattigte

Wasser oder einen Strom Gas hineingeken und schiittelt dann stark bei auf-

gesetztem Finger. Die Wirkung tritt augenblicklick ein.

Bei arseniger Saure verstopft man das Gefass nacb der Yermischung und
stellt es eine Zeit lang an einen warmen Ort. Sowohl die Zersetzung der ar-

senigen Saure, als auch die Abscheidung des Scbwefelarseniks wird dadurch

befordert.

Bei moglicher Anwesenheit von Arseniksaure (z. B. in der Pbospborsaure)

kockt man die saure Flussigkeit mit etwas schwefligsaurem Natron bis zum
Yerschwinden des Geruches der schwefligen Saure und setzt dann das Scbwe-
felwasserstofl'wasser binzu.

Von den Reagentien fiihrt die Pbarmacopoe folgende auf:

1) Essigsaure.

Der gewobnlicbe Acetum concentration von nabe 25 Proc. wasserleerer
Essigsaure. Ziemlicb entbebrlicb.

2) Chlorwasserstoffsaiire.

Cbemiscb reine von der Starke der officinellen.

Zum Auflosen bei Priifung auf Scbwefelsaure
,
zum Priifen auf Koblen-

• saure, bei Eisenpraparaten.

Ein Glas mit rober Salzsaure zum Reinigen von Gefassen findet daneben
seinen Platz.

3) Salpetersaure.

Farblose, verdiinnte officinelle, zum Losen bei Priifung auf Cblor.

4) Schwefelsaure.

Engliscbe destillirte, bei der Priifung auf Salpetersaure; zum Losen von
Zinkoxyd, gebrannter Magnesia, um Koblensaurereste zu finden.

5) Gerbsaure.

Am besten im trocknen Zustande, da sicb die Losung zersetzt und brauu
wird. Reagenz auf Eisenoxyd, besonders empfindlicb bei Zusatz einer klei-
nen Menge doppeltkoblensauren Natrons.

6) Aether.

Im Laboratorium ganz entbehrlicb. Es ist unzweckmiissig, diesen fliicb-

tigen Korper nocb in einem besondern Gefasse, aus welcbem er sehr selten
gebraucht, wird, aufzubewahren.

Fiir die wenigen Falle der Anwendung ist es besser, eine kleine Menge
lus dem Vorrath oder aus der Officin anzuwenden.

7) Kohlensaures Ammoniak, in 4 Thin. Wasser gelost.

Zur Abstumpfung freier Siiurc, Priifung von Bleiglatte auf Kupfergebalt.
Mohr, Coinmentar. . ,,
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8) Kleesaures Ammoniak.
Ein kleesaures Salz dient zur Entdeckung vou Kalk. Kleesaures Ammo-

niak muss es eigentlich nur bei analytischen Operationen sein, wo man noch
auf Kali oder Natron priift. Dieser Fall kann in der Pharmacie nicht vor-

kommen. Man kann also jedes loslicbe ldeesaure Salz anwenden. Da die

Priifung immer in neutralen oder ammoniakalischen Flussigkciten stattfinden

muss, so kann man als Reagenz eine Losung von Kleesiiure in iiberschussi-

gem Ammoniak anwenden. Icb bereite dieselbe im Standgefasse selbst, in-

dem icb in verdiinntes Ammoniak Krystalle der Saure hineinwerfe.

9) Aetzendes Ammoniak.

Das officinelle: Man bewabrt es passend in einem ahnlichen Gefasse wie

Aetznatron.

Vor dem Gebrauche lasst man einige Tropfen aus der Ausflussrobre ab-

fliessen, worauf dann sogleicb die reine Fliissigkeit nacbfliesst.

10) Schwefelwasserstoff-Ammoniak.

Man bereitet es durcb Einleiten von Scbwefelwasserstoffgas in reines

etwas verdiinntes Ammoniak und bewabrt es in kleinen Flaschen, die ganz
gefullt sind und unter Wasser gehalten werden. Man nimmt immer nur ein

kleines Glascben in Gebraucb und stiirzt es wieder umgekehrt in Wasser. Es
wird mit der Zeit gelb, was jedocb nicbt seinen Gebraucb ausscbliesst. Bei

starkem Scbwefelwasserstoffwasser ist es fast entbehrlich, indem man erst die-

ses, dann Ammoniak bis zur Sattigung zusetzt.

1 1) Sckwefelwasserstoffwasser.

1st oben genauer bescbrieben.

12) Salpetersaures Silberoxyd in 15 Thin. Wasser gelost.

Ein Gefass, aus welcbem Silberlosung ausgegossen wird, nimmt bald eine

sebr unangenebme Aussenseite an. Das Scbild wird scbwarz, und die Seiten-

wande aussen silbern. Aucb findet beim Ausgiessen baufig eine ganz nutz-

lose Yerscbwendung Statt.

Um dies zu vermeiden, habe icb das Standgefass, Fig. 85, fiir dieses Rea-

genz fest in eine auf dem Gestelle angebracbte Hiilse geklemmt, so dass man

Fig. 85. es nicbt wegnehmen kann. In dem Glase stebt eine den

Hals nabezu ausfiillende Pipette von engem Lumen, so dass

sie, wenn das Glas balb voll ist, nur 6 bis 7 Tropfen Lo-

sung enthalt.

Der Operirende fasst die Pipette an, scbliesst mit dem
Zeigefmger die obere kleine Oeffnung und bebt die Pipette

beraus. Er kann nun tropfenweise ausgiessen und nach
geschebener Wabrnehmung des Erfolges, wozu meistens

der erste Tropfen ausreicbt, den Rest wieder ins Stand-

gefass zuruckbringen. Das was beim Ausgiessen am ausse-

ren Rande abfliesst, ist nacb diesem Verfabren hinreicbend,

die Reaction zu bewirken. Es ist ganz leicht, mit der Pi-

Staudgefass zur Silber- Pe^e keinen Tropfen zu verlieren. Das Glas bleibt aussen
losung. ganz rein.

Silber ist das bekannte Reagenz auf Cblor. Die Fliissigkeit muss sauer

sein, und zwar von Salpetersaure, weil Silber auch mit anderen Sauren Nie-

derschlage giebt, die aber alle in freier Salpetersaure loslicb sind. Jod- und
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Bromsalze, die damit Niedersohlage geben, sollcn daraus nickt erkannt wer-

den, indem es dafur andere bestimmtere Reactionen giebt.

Das Chlorsilber erscheint bei starker Verdimming als ein blauweisser

Schimmer, weim man es gegen einen dunkeln Hintergrund halt, bci starkerer

Fallung ballt es leicbt zu kiiseartigen Flocken zusammen, insbesondere wenn

man erwiirmt und stark sclnittelt.

13) Schwefelsaures Silberoxyd, in 99 Thin. Wasser gelost, cl. h.

man nimmt 1 Grm. Salz und lost es bis zu 100 CC.

Wird nur angewendet, wenn ein bekannter Gehalt an Schwefelsaure die

Fallung von schweielsaurem Silberoxyd in Aussicht stellt, wie z. B. wenn

man Glaubersalz, Bittersalz, Zinkvitriol auf Chlorgehalt priifen will. Durch

starkere Yerdiinnung kann man diese Befiirchtung beseitigen, in welchem

Falle das Reagenz als iiberflussig erscheint.

14) Chlorbaryum, in 9 Thin, clestillirtem Wasser gelost.

Reagenz auf Schwefelsaure. Die zu priifende Fliissigkeit muss freieSalz-

oder Salpetersaure enthalten. Der Niederscklag fallt nur sehr langsam zu Boden.

15) Salpetersaurer Baryt, in 19 Thin, clestillirtem Wasser gelost.

Entbehrlich. Es wiirde notkwendig erscheinen, wenn man in derselben

Reaction auf Schwefelsaure auch noch Chlor ermitteln wollte. Nimmt man
dazu eine neue Menge Substanz, so ist diesem abgeholfen.

Wenn die Fliissigkeit, die man auf Schwefelsaure priifte, gleichzeitig Sil-

beroxyd oder Quecksilberoxydul enthielte, miisste man es ebenfalls anwenden.
Dieser Fall kommt nicht leicht vor.

16) Blaues Reagenzpapier.

Man zieht die Lackmuskuchen mit kaltem destillirten Wasser aus, und
streicht die blaue Fliissigkeit mit einem Pinsel auf weisses Sclireibpapier, wel-

ches nicht durchscklagt. Das getrocknete Papier kann man noch einmal mit

destillirtem Wasser abspritzen, um es empfindlicker zu maclien.

17) Rothes Reagenzpapier.

Man bestreicht das getrocknete blaue Papier mit einer sehr verAinnten

Saure. Einige Tropfen verdiinnte Schwefelsaure auf 4 bis 6 Unzeu Wasser
reichen aus.

Um rothes und blaues Papier auf demselben Streifen zu kaben, was bei

Darstellung von Kali tartaricum und Tartarus natronatus von Nutzen ist,

wo die Fliissigkeit abwechselnd sauer und alkalisch ist, und um also in jedem
Falle eine Antwort zu erkalten, ziehe ich mit dem saureienetzten Pinsel

lunge schmale Striche auf den ganzen Bogen und lasse ebrnso breite blaue

Zwischenriiume, als die rothen Striche sind. Nach dem Trocknen schneidet

man mit der Scheere der Lange nach mitten durch die rothen und blauen

Streifen. Die abgeschnittenen Stiicke sind dann der Lsnge nach kalb roth,

halb blau. Dieses Papier ist sehr bequem in der Anwcndung und macht ein

zweites Gefass iiberfliissig.

Wenn man der Lackmustinctur vor dem Anstreichen einige GranSalmiak
zusetzt, so wird das Papier nach dem Trocknen violett, welcheNiiance eben-
falls fur beide Reactionen passend ist, indem Sauren es roth, Alkalien ganz
blau machen. Ich halte dafur, dass Lackmus immer das beste aller Reagen-

43 *
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tien ist, und Rhabarber, Curcuma, Fernambuc, Georginen ganz uberfliissig

maclit.

18) Schwefelsaures Kupferoxyd in 4 Thin. Wasser gelost.

Scheint uberfliissig.

19) Schwefelsaures Eisenoxydul-Ammouiak.

Wird im trocknen Zustande aufbewahrt. Es hat eine Anwendung bei

dem Chlorkalk und dem Chlorwasser gefunden.

20) Gelbes Cyaneisenkalium in 9 Thin. Wasser gelost.

Reagenz auf Eisenoxyd, Kupfer.

Hier katte das rotke Blutlaugensalz aufgefiihrt werden konnen, welches

ein bequemeres Reagenz auf Eisenoxydul ist, als das iibermangansaure Kali.

21) Schwefeleisen.

Steht eigentlich unpassend hier, denn es ist kein Reagenz, sondern ein

solches kann damit gemacht werden. Es ist jedock dem Pharmaceuten nicht

benommen, auch Schwefelbaryum dazu anzuwenden, welches ein reines Gas
liefert und viel leichter zur Entwickelung umgesetzt wird. Das kaufliche

Schwefeleisen enthalt gewohnlicli einen Ueberschuss an Eisen, und das Gas

deshalb freien Wasserstoff.

22) Aetzender Quecksilbersublimat in 19 Thin. Wasser gelost.

Dient zur Priifung doppeltkohlensaurer Alkalien auf ihre voile Sattigung.

23) Uebermangansaures Kali in 9999 Thin. Wasser aufgelost,

d. h. 1 Decigrm. zu 1 Liter gelost.

Da aber diese Losung nicht sehr haltbar ist, so bleibt es vorzuziehen,

das krystallisirte Salz vorratkig zu haben, aus dessen kleinstem Splitter man
sick eine geniigende Menge Flussigkeit versckaffen kann. Es dient nur zur

Entteckung kleiner Mengen Eisenoxydul, die es einmal nicht bestimmt an-

zeigt, sondern in gleicher Art, wie Zinnchloriir, unterschwefligsaures und
schwefliysaures Natron, Quecksilberoxydul und andere mehr, wahrend das

rothe Blmiaugensalz durch die blaue Farbung ganz bestimmt nur Eisenoxy-
dul anzeigi

24) Korlensaures Natron, in 4 Thin. Wasser gelost.

25) Natrcnhydratlosung.

Dazu dient eme eigens bereitete, verdiinnte, ganz farblose und kohlen-
saurefreie Flussigkeit.

Man stellt sick nach den Angaben des Commentars (unter Natrium hy-
dricum solutum S. 46f und friiher S. 387) aus chemisch reinem krystallisirten

kohlensauren Natron und Kalkmilch eine reine Aetznatronfliissigkeit dar, welche
man nach dem Erkalten mit einem glasernen Heber in eine Flasche abzieht.

Das Aufbewahren dieser Flussigkeit war bis jetzt ein wahres Kreuz.

Glasstopfen schliessen nicht fest genug, oder wachsen in den mit der
Flussigkeit beim Ausgiessen benetzten Hals so fest, dass sie nicht mebr oline
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Miihe und Gefahr gelost warden konnen. Korkstopfen werden von der Flus-

sigkeit braun und farben zuletzt mit den abfallenclen Stiickchen den ganzen

lnhalt der Flasche.

Fig. 8G.
Ich bewahre demnach diese Fliissigkeit in

dem nebenstehenden Apparat, welclier sowohl

das Anziehen von Koklensaure, als das Aus-

giessen dureli den Hals vermeidet. Instand-

setzung desselben ist in diesem Bande S. 391

und 392 beschrieben.

26) Essigsaures Bleioxycl in 9 Thin,

destillirtem Wasser gelost.

Wenn die Losung klar bleiben soil, muss
sie einige Tropfen Essigsaure vor dem Losen
erhalten.

27) Absoluter Weingeist.

Kommt in der Officin und dem Laborato-

rium gar niclit vor und ist auch entbelirlick.

Ein 96proc. Weingeist entspricht alien prak-

tisclien Bediirfnissen.

28) Hoclist rectificirter Weingeist.

Neutral, farblos und fluchtig.

Aufbewahrungsgetass fur Aetzkali
und Actznatron mit Ausflussheber.
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Tabelle

Enthalt die Maximal-Dosen der Arzneimittel fur einen

inneren Gebrauch niclit uberscbreiten dari", es sei
1

*
Einzelgabe

Arsenige Saure Ein zwolftel Gran

Schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak Zwei Gran

Bittermandelwasser Eine halbe Drachme

Geschmolzenes salpetersaures Silberoxyd Ein halber Gran

Schwefelsaures Atropin Ein funfzigstel Gran

Chlorgoldnatrium Ein Gran

Gepulverte Spanische Fliegen Ein Gran

Schwefelsaures Kupferoxyd Zwei Gran

Schwefelsaures Kupferoxyd als Brechmittel in ge-

brochener Dosis Funfzehn Gran

Sturmhutextract Ein halber Gran

Belladonnaextract Zwei Gran

Koloquintenextract Ein Gran

Fingerhutextract Drei Gran

K'«swurzelextract Zwei Gran

Bils»nkrautextract Drei Gran

Opiun^xtract Zwei Gran

Wasseri^es Ivrahenaugenextract Vicr Gran

Spirituose^ Krahenaugenextract Ein Gran

Gepulverte Tollkirschenblatter Yier Gran

Gepulverte Finjerhutblatter Funf Gran

Gepulverte Bilseikrautblatter Fiinf Gran

Gepulverte Koloqu‘.nle Funf Gran

Siam - Gutti Fiinf Gran

Gepulvertes Schierlingskraut Fiinf Gran

Aetzender Quecksilbersablimat Ein halber Gran

Rothes Quecksilberjodid Ein halber Gran
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•f! -wachsenen, welclie der Arzt beim Verscbreiben zum

nn, dass er ein Ausrufungszeicben (!) biDzufiigt.

nnerhalb vierundzwanzig

Stunden
Einzelgabe

Innerhalb vierundzwanzig

Stunden

Ein secbstel Gran Fiinf Milligramm Ein Centigramm

Sechs Gran Ein Dccigramm Yier Decigramm

Zwei Drachmen Zwei Gramm Sieben Gramm
Drei Gran Drei Centigramm Zwei Decigramm

Ein fiinfundzwanzigstel

Gran

Ein Milligramm Zwei Milligramm

Drei Gran Sechs Centigramm Zwei Decigramm

Yier Gran Sechs Centigramm Vierundzwanzig Centi-

gramm
Sechs Gran Ein Decigramm Vier Decigramm

Ein Gramm
i

Zwei Gran Drei Centigramm Zwolf Centigramm

Sechs Gran Ein Decigramm Yier Decigramm

Sechs Gran Sechs Centigramm Yier Decigramm

Zwolf Gran Zwei Decigramm Acht Decigramm
Acht Gran Ein Decigramm Fiinf Decigramm

Funfzehn Gran Zwei Decigramm Ein Gramm
Sechs Gran Ein Decigramm Yier Decigramm
Zwolf Gran Zwei Decigramm Sechs Decigramm.

Yier Gran Sechs Centigramm Vierundzwanzig Centi-

gramm.
Zwolf Gran Zwei Decigramm Sechs Decigramm
Funfzehn Gran Drei Decigramm Ein Gramm
Zwanzig Gran Drei Decigramm Ein Gramm
Funfzehn Gran Drei Decigramm Ein Gramm
Funfzehn Gran Drei Decigramm Ein Gramm
Dreissig Gran Drei Decigramm Zwei Gramm
Zwei Gran Drei Centigramm Ein Decigramm
Zwei Gran Drei Centigramm Ein Decigramm
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Einzelgabe

Quecksilberjodiir

Krystallisirtes salpetersaures Quecksilberoxydul . .

Salpetersaure Quecksilberoxydullosung

Arsenigsaure Kalilosung

Kreosot

Chlorwasserstoff-Morpliium

Crotonol

Gepulvertes Opium

Phosphor

Essigsaures Bleioxyd

Gepulverte Belladonnawurzel

Gepulverte Nieswurzel

Gepulverte weisse Nieswurzel

Weihsaures Antimonoxyd-Kali

Salpetersaures Strychnin

Stui’mhuttinctur

Spanischfliegentinctur

Koloquintentinctur ...
Jodtinctur

Safranhaltige Opiumtinctur

Einfache Opiumtinctur

Zeitlosensamentinctur

Krahenaugentinctur

Gepulverte Sturmhutknollen

Veratrin

Zeitlosensamenwein _

Chlorzink

Schwefelsaures Zinkoxyd

Schwefelsaures Zinkoxyd als Brechmittel in ge-

brochener Dosis

Ein Gran

Ein viertel Gran

Zwei Gran

Funf Tropfen

Ein Tropfen

Ein halber Gran

Ein Gran

Zwei Gran

Ein viertel Gran

Ein Gran

Drei Gran

Fiinf Gran

Funf Gran

Yier Gran

Ein sechstel Gran

Dreissig Tropfen

Zehn Gran

Zehn Gran

Fiinf Gran

Zehn Gran

Zehn Gran

Ein Scrupel

Zehn Gran

Zwei Gran

Ein zehntel Gran

Ein Scrupel

Ein viertel Gran

Ein Gran

Zwanzig Gran

I
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Innertalb vierundzwanzig

Stunden
Einzelgabe

Innertalb vierundzwanzig

Stunden

Sects Gran Sects Centigramm Yier Decigramm

Ein Gran Funfzetn Milligramm Sects Centigramm

Acht Gran Ein Decigramm Fiinf Decigramm

Zwanzig Tropfen Fiinf Tropfen Zwanzig Tropfen

Tier Tropfen Ein Tropfen Vier Tropfen

Zwei Gran Drei Centigramm Zwolf Centigramm

Fiiuf Gran Sects Centigramm Drei Decigramm

Sechs Gran Ein Decigramm Yier Decigramm

Ein Gran Funfzetn Milligramm Sects Centigramm

Sects Gran Sects Centigramm Vier Decigramm

Zetn Gran Zwei Decigramm Sects Decigramm

Zwanzig Gran Drei Decigramm Zwolf Decigramm

Zwanzig Gran Drei Decigramm Zwolf Decigramm

Sectszetn Gran Zwei Decigramm Ein Gramm

Ein talber Gran Ein Centigramm Drei Centigramm

Keunzig Tropfen Ein Gramm Drei Gramm

Zwanzig Gran Sects Decigramm Zwolf Decigramm

Dreissig Gran Sects Decigramm Acttzetn Decigramm

Zwanzig Gran Drei Decigramm Zwolf Decigramm

Yierzig Gran Sects Decigramm Zwei Gramm
Yierzig Gran Sects Decigramm Zwei Gramm
Yier Scrupel Zwolf Decigramm Fiinf Gramm
Dreissig Gran Sects Decigramm Zwei Gramm
Zetn Gran Zwolf Centigramm Sects Decigramm

Ein talber Gran Sects Milligramm Drei Centigramm

Yier Scrupel Zwolf Decigramm Fiinf Gramm
Zwei Gran Funfzetn Milligramm Ein Decigramm

Yier Gran Sects Centigramm Drei Decigramm

Zwolf Decigramm
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Die Dosentafel erscheint hier noch einmal in erweiterter Form fur Grane
und Gramme und wiederholt die Thatsache, dass der Apotheker zum Vor-
munde des Arztes gesetzt ist. Gegen diese Auflegung einer Yerbindlichkeit
kann der Apotheker mit vollem Grande Protest einlegen, denn er ist nach
seiner Stellung nicht berufen

,
eine Oberaufsicht fiher den Arzt zu ffihren.

Er kann aucli nicht diese ganze Dosentafel im Kopf behalten oder jedesmal

vergleichen, ob das Maximum der Dosis erreicht ist, und nicht fiir alle Falle

verantwortlich sein, wo seine Gehiilfen die Dosentafel nicht zu Rathe gezogen

haben. Es ist mir ein Fall bekannt geworden, wo ein Arzt ein Brechmittel

fiir ein Kind mit 3 Grm. Tartarus emeticus, dentur tales doses Nr. VI. ver-

ordnet hatte, und auf die bescheidene Anfrage des Apothekers, ob nicht viel-

leicht divide in jpartes VI. gemeint sei, denselben sehr unwirsch mit der

schnaubenden Bemerkung anfuhr, das hatte er von selbst wisson konnen.

Fiir die Freundlichkeit, nachgeiragt und nicht einen Antimonmord auf Ver-

antwortung des Arztes begangen zu haben, erhielt der Betreflende schleek-

ten Dank. In alien Fallen, wo sich zuletzt eine Fliichtigkeit, ein Versehen

oder ein Fehler des Arztes herausstellte, haben die anregenden Apotheker

keinen Dank geerntet, sondern man wusste es so zu machen, dass die Sache

„verdunkelt“ wurde oder der Apotheker einen Verweis erhielt. Es ist natfir-

lich, dass die Apotheker sich nicht beeilen wei’den, solche Dornen zu verdie-

nen. Zu meinem verstorbenen Vater kam ein Arzt mit dem Vorwurfe ge-

laufen, ein von ihm abgegebenes Kalkwasser sei wasserklar, es miisse milehig

trlibe sein, ware also nichts nutz. Als mein Vater ihm den Irrthum deutlich

machen wollte und dies nicht erreichte, sagte er ihm ganz klar: „Das ver-

stehen Sie nicht.“ Ueber diese ,,Standesbeleidigung“, deren erste Veranlas-

sung ein Fehler eines Collegen war, traten eine Anzahl Aerzte zusammen
und beschlossen jede Beziehung zu dem A. M. einzustellen, d. h. mit anderen

Worten, die offene Absicht, ihn biirgerlich zu ruiniren, weil er kein trfibes

Kalkwasser verabreicht hatte. Dieser Zweck wurde nun nicht erreicht, aber

es bleibt richtig, was Goldsmith sagt:

„Ungleiche Genossenschaften endigen immer mit Verdruss.“

Der Zwerg verliert beim Kampfe einen Arm oder ein Bein, und der Riese

bekommt die Braut.

Es ist deshalb besser, diese vermeintliche Verantwortlichkeit vom Apo-

theker ganz wegzunehmen und den Arzt auf seinen eigenen Sinn zu verwei-

sen. Wenn er weiss, dass bei einem groben Versehen sein Hintermann, der

Apotheker, nicht melir kann verantwortlich gemacht werden, so wird er selbst

scharfer zusehen.

Eigentlich ist aber diese Verantwortlichkeit, worauf die Kreisphysiker so

gern halten, gar nicht in der Pharmacopoe enthalten, denn die Ueberschrift

der Tafel A. (S. 228 und 229) sagt nur, dass der Arzt nicht ohne ein signum

exclamationis iiber die hochste Dosis hinausgehen soil, nicht aber, dass der

Apotheker nicht solle anfertigen dfirfen, wenn dieses Zeichen ! fehlt. Viele

Aerzte setzen niemals dieses Zeichen, auch im Falle sie fiber die Maximal-

dosis hinausgehen, und der Apotheker kann sie nicht dazu zwingen. Es

bleibt ihm also nichts fibrig als zu dispensiren. Uebrigens sind die meisten

Aerzte froh, wenn sie ihre Dosis richtig im Kopfe haben, und bekfimmern

sich wenig um die der Pharmacopoe.
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Tabelle B.

Enthalt die Arzueimittel ,
welche gewobnlich Gifte genannt werden imd

in abgescblossenen Raumen verwahrt werden miissen.

Arsenige Saure.

Schwefelsaures Atropin.

Quecksilberamidchlorid.

Aetzender Quecksilbersublimat.

Rothes Quecksilberjodid.

Quecksilberjodiir.

Fein zerriebenes Quecksilberoxyd.

Krystallisirtes salpetersaures Quecksilberoxydul.

Salpetersaure Quecksilberoxydullosung.

Arsenigsaure Kalilosung.

Phosphor.

Salpetersaures Strychnin.

Yeratrin.

Andere in den Apotbeken vorbandene Substanzen von ahnlich giftiger

Wirkung, wie die in vorstekender Tabelle genannten, sind gleickfalls in den-

selben abgeschlossenen Raumen nach den fur die Aufbewakrung der Gifte

bestebenden medicinal-polizeilicben Bestimmungen zu verwabren.

Es ist bier dankbar anzuerkennen
,

dass die Pbarmacopoe erlaubt, ahn-

liche Stoffe in denselben abgescblossenen Raumen aufzubewahren; denn es

ist der Fall vorgekommen, dass ein Reg. Med. R. das nicbt’ dulden wollte,

wodurch der Apotheker genotbigt wurde fur einige starke Gifte, die nicbt

in der Pbarmacopoe entbalten waren, einen besondern Giftschrank anzu-
scbaffen.
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T a b e 1 1 e C.

Entbalt die Arzneimittel
,
welche von den iibrigen getrennt sein miissen.

Chlorwasserstoffsaure.

Rohe Chlorwasserstoffsaure.

Salpetersiiure.

Rohe Salpetersaure.

Rauchencle Salpetersaure.

Schwefelsaure.

Rohe Schwefelsaure.

Schwefelsaures Kupferoxyd-Am-

moniak.

Bittermaudelwasser.

Bleiwasser.

Salpetersaures Silberoxyd mit

Salpeter.

Geschmolzenes salpetersaures Sil-

beroxyd.

Chlorgoldnatrium.

Spauische Fliegen.

Chloroform.

Essigsaures Kupferoxyd.

Kupferalaun.

Schwefelsaures Kupferoxyd.

Euphorbium.

Sturmhutextract.

Belladonnaextract.

Koloquintenextract.

Fingerhutextract.

Gottesgnadenkrautextract.

Bilsenkrautextract.

Brechwurzelextract.

Geistiges Seidelbastextract.

Opiumextract.

W asseriges Krahenaugenextract.

Spirituoses Krahenaugenextract.

Tollkirschenhlatter.

Fingerhutblatter.

Bilsenkrautblatter.

Stecliapfelblatter.

Koloquinte.

Siam - Gutti.

Schierlingskraut.

Gottesgnadenkraut.

Mildes Quecksilberchloriir.

Jod.

Geschmolzenes Kalihydrat.

Trocknes Aetzkali.

Kalihydratlosung.

Jodkalium.

Kreosot.

Chlorwasserstoff-Morphium.

Natronhydratlosung.

Crotonol.

Sadehaumol.

Aetherisches Senfol.

Opium.

Essigsaures Bleioxyd.

Basisch - essigsaure Bleioxydlo-

sung.

Basisch - kohlensaures Bleioxyd.

Bleiglatte.

OpiumhaltigesBrechwurzelpulver.
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Belladonnawuvzel.

Brechwurzel.

Jalapenharz.

VYeisse Nieswurzel.

Santonin.

Zeitlosensamen.

Krahenaugen.

Senfspiritus.

Weinsaures Antimonoxyd-Kali.

Sadebaumspitzen.

Sturmhuttinctur.

Spaniscbfliegentinctur.

Koloquintentinctur.

Jodtinctur.

Brechwurzeltinctur.

BenzoesaurehaltigeOpiumtinctur.

Safranbaltige Opiumtinctur.

Einfacbe Opiumtinctur.

Zeitlosensamentinctur.

Krakenaugentinctur.

Sturmliutknollen.

Brecbwein.

Zeitlosensamenwein.

Essigsaures Zinkoxyd.

Chlorzink.

Schwefelsaures Zinkoxyd.

Andere in den Apotheken vorkommende Substanzen, welche eine ahn-

liche Wirkung haben, wie die genannten, sind gleichfalls von den iibrigen

Arzneistoffen zu trennen und in den abgesonderten Raumen wie die iibri-

gen Arzneimittel der Tabelle C. aufzubewahren.
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Specifiscl

der bei den Apothekenrevisionen zu untersuchend*

Namen der Arzneimittel

Bei + 150

diirfcn die specifischen

(Jewichte zwisclien

folgenden Zahlen

sohwanken

-(-120 + 13° + 1

Verdunnte Essigsaure

Chlorwasserstoffsaure

Salpetersaure

Phosphorsaure

Verdunnte Schwefelsaure

Aether

Essigather

Essigsaure Ammoniaklosung ....
Aetzende Ammoniaklosung

Bernsteinsaure Ammoniaklosung . .

Chloroform

Essigsaure Eisenoxydlosung

Eisenebloridlosung

Salpetersaure Quecksilberoxydullosung

Essigsaure Kalilosung

Kohlensaure Kalilosung

Haller’s saure Mischung

Basisch essigsaure Bleioxydlosung . .

Aetherspiritus

Hochst rectificirter Weingeist ....
Rectificirter Weingeist

Safranhaltige Opiumtinctur

Einfache Opiumtinctur

1,036 bis 1,040 1,040 1,039 1,03

1,122 JJ 1,126 1,125 1,125 VS
1,178 5) 1,182 1,182 1,182 1,18

1,128 » 1,132 1,131 1,131 1,1c

1,113 JJ 1,117 1,116 1,116 1,11

0,726 » 0,730 0,730 0,730 0,72

0,900 J? 0,904 0,904 0,904 o,sc

1,028 r> 1,032 1031 1,031 1,03

0,958 0,962 0,961 0,961 0,96

1,050 1,054 1,053 1,053 1,05

1,492 1,496 1,498 1,497 1,49

1,134 1,138 1,139 1,137 1,13

1,180 1,484 1,483 1,483 1,48

1,098 j?
1,102 1,101 1,101 1,10

1,176 » 1,180 1,179 1,179 1,17

1,330 1,334 1,333 1,333 1,33

0,998 1,002 1,002 1,002 1,00

1,236 )> 1,240 1,239 1,239 1,23

0,808 0,812 0,812 0,812 0,81

0,830 » 0,834 0,834 0,834 0,83

0,890 0,894 0,894 0,894 0,89

1,018 1,022 1,021 1,020 1,02

0,978 V 0,982 0,982 0,982 0,98



Specifisclie Gewiclite.

irewichte

iissigen Arzneiruittel zwisclieu -f-
12° bis 25° C.

• 15° -1-160 -
j

- 17 ° -|- 1 S° -
t
- 19° + 20° O•—

H
CQ+ + 22 ° + 23 ° + 24° + 25 °

038 1,038 1,037 1,037 1,036 1,036 1,035 1,035 1,034 1,034 1,033

124 1,124 1,123 1,123 1,122 1,122 1,122 1,121 1,121 1,120 1,120

1180 1,179 1,178 1,178 1,177 1,176 1,175 1,174 1,174 1,173 1,172

1130 1,130 1,129 1,129 1,128 1,128 1,128 1,127 1,127 1,126 1,126

1115 1,115 1,114 1,114 1,113 1,113 1,113 1,112 1,112 1,111 1,110

‘728 0,727 0,726 0,724 0,723 0,722 0,721 0,720 0,718 0,717 0,716

902 0,901 0,900 0,900 0,899 0,898 0,897 0,896 0,896 0,895 0,894

030 1,030 1,030 1,030 1,029 1,029 1,029 1,028 1,028 1,028 1,028

960 0,960 0,959 0,959 0,959 0,959 0,958 0,958 0,958 0,958 0,957

052 1,052 1,051 1,051 1,050 1,050 1,050 1,050 1,049 1,049 1,049

494 1,492 1,490 1,488 1,486 1,484 1,482 1,480 1,478 1,476 1,474

1136 1,136 1,136 1,135 1,135 1,135 1,135 1,134 1,134 1,134 1,133
CO-+< 1,482 1,481 1,481 1,480 1,480 1,479 1,478 1,478 1,477 1,476

1100 1,100 1,100 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 1,098 1,098 1,098

1178 1,178 1,177 1,177 1,176 1,176 1,176 1,175 1,175 1,174 1,174

332 ' 1,332 1,331 1,331 1,330 1,330 1,330 1,329 1,329 1,328 1,328

•ooo 1,000 0,999 0,998 0,997 0,996 0,995 0,994 0,994 0,993 0,992

.238 1,238 1,237 1,237 1,236 1,236 1,236 1,235 1,235 1,234 1,234
-810 0,809 0

,
80$ 0,808 0,807 0,806 0,805 0,804 0,804 0,803 0,802

-332 0,831 0,830 0,830 0,829 0,828 0,827 0,826 0,826 0,825 0,824
-392 0,891 0,890 0,890 0,889 0,888 0,887 0,886 0,886 0,885 0,884
020 1,020 1,019 1,019 1,018 1,018 1,018 1,017 1,017 1,016 1,016
980 0,980 0,979 0,979 0,978 0,978 0,978 0,977 0,977 0,976 '

0,976



Ausrechnung der yerwickelteren Formeln der

Pharmacopoe auf altes Geiyicht.

Es sind hierbei die leicht iibersichtlichen Formeln, die sich in klei-

neren Gewichten ohne Berechnung greifen lassen, iibergangen, und nur

diejenigen aufgenommen, welche eine scbriftliche Recbnung erforderten.

Da man lceine 12-Unzen-Stiicke hat, so ist das Pfund iiberall als das alte

burgerliche zu 16 Unzen angenommen, was zu beacbten ist.

® 1 = 16 Unzen..

Acet. aromat. R Folior. Rosmar., — Salviae, — Menth. pip. aa § 4;

Caryophyll., Rad. Zedoar., — Angelic, aa §j, Aceti S 9 p. c.

Aether acetic. R Natri acet. Sj ^ Acid, sulphur, (tj 3 4, Spir. Yini

rectss. 3 12.

Ammon, carbon, vyr ooleos. R Ammon, carbon. $ 4, 01. animal,

aeth. 3 !•

Ammoniac, succin. sol. R Acid, succin. § 1 J
/2> 01- Succ. rect. 3 72>

Aq. dest. 3 12, Ammon, carbon, pyrool. § l 1
/^.

Aq. Amyg dal. amar. R Amygdal. amar. 5 6, Aq. comm, ftj 3 14, Spir.

Yini rectss. §j.

Aq. Plumbi. R Aq. dest. ?! 3, Plumb, hydric.-acet. solut. 3J.

Aq. Rubi Idaei. R Placent. Rub. Idaei ® 6, Kali carbon, crud. 3],

dest. Sj.

Auro- Natrium chlorat. R Auri 3j »
Acid, hydrochlor. 3 3, Acid,

nitric. 3.D Aq. dest. 3J, Natrii chlorat. 3j 3 2.

Cuprum alumin. R Cupri sulph., Kali nitric., Alumin. aa 5 R Cam-

phor. 3 V-2-

Decoct. Sarsaparill. comp. fort, pro 3 12: R Rad. Sarsap. 3

Aq. comm. 5 12 72 ?
Sacch., Alumin. aa gr. 15, Sem. Anisi, — Foe-

nic. aa gr. 10, Fol. Senn. 5,b Rad. Liquir. 3 V2 1
colatura 5 12. Pro

dosi librarum 24 pond. med. = 18 8 p. civ. sumantur: Rad. Sar-

sap. 3 12, Aq. comm, ffi 1 S 3
/4 p. c., Sacch. alb., Alum, aa 5VJ» Sem.

Anisi, — Foenic. aa ^ Fol. Senn. §iij
,
Rad. Glycyrrh. 3 fh'

col. 0 18 p. civ.
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Decoctum Sarsaparill. comp, mitius pro 3 12: R Residuo de-

cocti fortioris adde Rad. Sarsap. 3 2, Aq. comm. 5 1

2

x

/2 7
Cort.

Citri, Cass, cinnam., Cardomon. min., Rad. Glycyrrh. aa gr. 7
!

/2 ,
co-

lat. §12; pro dosi librar. 24 pond, med.: Residuo decocti fortioris

adde Rad. Sarsaparill. 3 6, Aq. comm. 8 18y2 p. c. , Cort. Citri,

Cass, cinnam., Cardamon, min., Rad. Glycyrrh. aa 3 3, colat. 8 18 p. c.

Decoct Sarsaparill. concentr. pro 3 10: R Rad. Sarsap. 8j ^ 4,

Aq. comm. 8 5, dig. per hor. 6, decanta; residuo affunde Aq. comm.

8 4, digere, exprime; liquores juncti subsidant, filtrentur et inspis-

sentur ad 5 9; adde post refrigerat. Spir. Vim rect. 3J.

Elaeosacchara. $ Saccb. albiss. 3j, Ok aeth. grij.

El ectuar. e Senna. R Pulv. Fob Senn. ^ 2 3 2, Sem. Coriandr. 32,

Syrup, simpl. 3 12, Pulp. Tamarind. 5 4.

Elixir. Aurant. compos. R Cort. Aurant. 3 6, Cass, cinnam. 3 2,

Kali carb. pur. 33, Vini Kerens. 8 3, Extr. Gent., — Absinth., —
Trifol., — Cascarill. aa 5,1 •

Elixir. Proprietat. Paracels. R Aloes, Myrrh, aa § 2, Croci 5j,

Spir. Vini rectss. 8 iy2 ,
Acid, sulph. dilut. 3 2.

Ferr. hydric. in Aqua. R Ferri sesquichlor. solut. 3 y2 ,
Aq.

comm. 3 4 1
/,, Magnes. ust. gr. 56.

Ferr. sulphur, pur. R Ferri in filis 3 4, Aq. dest. 8j 38, Acid, sul-

phur. p. 3 6, post saturationem filtratis adde Acid, sulph. p. 3 2.

Hydrargyr. amid, bichlor at. R Hydrarg. bichlor. corros. 3 2, Aq.

dest. 8 2, Ammon, caust. sol. 5 3.

Hydrargyr. biiod. rubr. R Hydrargyr. bichlor. corros. 3 4, Aq.

dest. 8 4 1

/2 ,
Kalii iodat. § 5, Aq. dest. 8j.

Hydrargyr. oxydul. nitric, solut. R Hydrarg. nitric, oxydul. cryst.

3 7, Aq. dest. 3 6 3 7, Acid. nitr. 3j-

Inf. Senn. comp. R Fol. Senn. § y2 , Aq. comm. ferv. 3 3 ,
in colat.

solv., Natro-Kali tartar. §
1
h, Mann. 3 6, col. § 3 3 6.

Kreosotum solutum. R Kreosoti 3 3, Aq. dest. 8 3 § 2.

Linimentum saponato- camphoratum. R Sapon. med. 3 3, Cam-

phor. ^j, Spir. Vini rectss. 8 01. Thymi 3j, 01. Rorismar. 3 2,

Ammoniaci caust. sol. § 2.

Liquor ad Serum Lactis par. R Stomach, vitul. abrasi 3 3, Vini

albi 5 3 3 2, Natrii chlorat. 3j-

Mel depur at. R Mell. opt. 8 3, Aq. comm. 8 6, Carbon, veget. 33.

Mixtur. oleoso-balsam. R Ol.Lavend., — Caryophyll., — Cass, cin-

nam., — Thymi, — Citri, — Macid., — Flor. Aurant. aa 3J »
Bals*

Peruy. 3 3, Spir. Vini rectss. ^ 30.

Mohr, Comm eutar. 44
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Mucilag 0 Salep. R Pulv. Rad. Salep. 3V2 > Aq. comm. frig, §j, Aq.

comm. ferv. 3 5.

01. Chamomill. citrat. R Flor. Chamom. § GO, 01. Citri 3j-

Pulv. aiirophor. laxans. R Natro-Kali tartar. 3 2, Natri bicar-

bon. 3 2 ;
seorsim dispens. Acid, tartar, gr. 32.

Pulv. Magnes. c. Rheo. R Magnes. carbon. § 7 1

/2 , Sacch. albiss. § 5,

Rad. Rbei 3 15, 01- Foenic. 3j-

Botul. Month, pip. R Rotul. Sacch. 3 25, 01. Mentb. pip. 3j> Aeth.

acet. 3 3.

Serum Lact is. R Lactis vaccini § 1

2

1

/5 ,
Liquor, ad serum Lact.

par. 3j.

Spir. Angelic, comp. R Rad. Angel. § 12, — Yaler., Bacc. Junip.

ia 3 3, Spir. Yini rectss., Aq. comm, aa ft 3 3 6, Camphor. § l
1

^,

dest. ft 4^/2.

Stibium oxydatum. R Stibii sulphur, laev. 3 6, Acid, hydrochlor.

crud. ft 1 1/o
,
Aq. comm, ft 1

2

1
/2 ,

Natr. carbon, pur. §j.

Stibium sulphur, aurant. R Natri carbon, cryst. crud. ft 4 5 6
,

Aq. comm, ft 1*5 § 10, Calcar, ust. ftj 3 10, Aq. comm, ft 5, Stibii

sulphurat. laev. ft 2 3 4, Sulphur. 3 7, Aq. comm, ft 9 3 6 .

Sulphur, pr aecip. R Calcar, ust. 3 10, Aq. comm, ft 3 § 12, Sul-

phur. ft 1
x

/2 ,
Aq. comm, ft 15, Aq. comm, ft 9 § 6, Acid, hydro-

chlor. ftj 3 14, Aq. dest. ft 3 3 12.

Syrup. Ipecacuanh. R Rad. Ipecac. 3 3, Aq. comm. § 10 3 5, Spir.

Vini rectss. §j 3 2, in filtrati j 11 solve Sacch. 5 18.

Syrup. Phei. R Rad. Rhei 5 lVa» Cm.’!* oinnam. 3 3, Kali carbon.

3j, Aq. comm. 3 12; in liq. filtrati 3 10 solv. Sacch. § 18.

Tinct. Opii bensoica. R Opii 3j, Acid, benzoic. 3 4, Camphor.,

01. Anis. aa 3 2, Spir. Yini rect. 3 8.

Tinct. Opii crocat. R Opii 3 2
,
Croci 3 6

,
Caryophyll., Cass, cin-

nam. aa 3j> Yini Kerens. 3 19-

Tinct. Opii simpl. R Opii 3 2, Spir. Yini rect., Aq. dest. aa 3 9
x

/2
.

Tinct. Phei aquos. R Rad. Rhei § l 1^, Kali carbon, pur. 3 3, Aq.

cinnam. spir. 3 2, Aq. dest. 3 12.

Tinct. Phei vinosa. R Rad. Rhei 5j, Cort. Aurant. 3 2, Cardamom,

min. 3j, Yini Kerens. 3 12, Sacch. albiss. 3 iy2 .

Unguent. Plurnbi. R Cerae alb. §j, Adipis §335) Plumbi hydrico-

acet. solut. 3 3.



Sachregister.

A.

Acetas cupricus cum Aqua
199.

Acetas kalicus 362.

Acetas natricus cum Aqua
455.

Acetas plumbicus cum Aqua
depuratus 513.

Acetum 1.

.Acetum aromaticum 2.

.Acetum concentratum 8.

• Acetum crudum 1.

.Acetum glaciale 5.

Acetum plumbicum 514.

:Acetum pyrolignosum cru-

dum 3.

Acetum pyrolignosum recti-

ficatum 3. ^
.Acetum Rubi Idaei 4.

.Acetum saturninum 514.

.Acetum scillitieum 4.

Acidum aceticum 5.

Acidum aceticum dilutum 8.

•Acidum arsenicosum 13.

Acidum benzoicum cryst. 15.

.‘Acidum benzoicum subli-

matum 19.

Acidum gallo-tannicum 64.

Acidum hydrochloratum 21.

Acidum hydrochloratum cru-

dum 31.

Acidum Ligni emyreum. 3.

.Acidum muriaticum 21.

Acidum muriatic, crud. 31.

Acidum nitricum 33.

Acidum nitricum crud. 40.

Acidum nitricum fumans 42.

Acidum phosphoricum 44.

Acidum pyrolignosum cru-

dum 3.

Acidum pyrolignosum recti-

ficat. 3.

Acidum pyroxylicum cru-

dum 3.

Acidum pyroxylicum recti-

ficat. 3.

Acidum succinicum 55.

Acidum succinicum depura-
tum 55.

Acidum sulphuricum 57.

Acidum sulphuricum crud.

62.

Acidum sulphuricum dilu-

tum G4.

Acidum sulphuricum recti-

ficat. seu purum 57.

Acidum tannicum 64.

Acidum tartaricum 67.

Adeps suillus 70.

Aepfelextract, eisenhaltiges

244 a.

Aepfelsaure Eisentinktur

632.

Aerugo crystallisata 199.

Aether 72.

Aether aceticus 84.

Aether sulphuricus 72.

Aetherische, essigsaure Ei-

sentinktur 632.

Aetherische Oele 471.

Aetherspiritus 574.

Aethiops mineralis 355.

Aetzkali, trocknes 386.

Agaricum 151.

Alaun 94.

Alaun, gebrannter, 95.

Alhandal 302.

Alkali causticum 386.

Alkali minerale 460.

Alkali minerale depuratum
461.

Alkali volatile 97.

Alkohol Aceti 5.

Alkohol Vini 578.

Aloe 93.

Aloeextract 238.

Aloepillen, eisenhaltige, 512.

Aloetinktur 628.

Althaawurzel 526.

Alumen 94.

Alumen ustum 95.

Ameisentinktur 633.

Ammoniacum 311.

Ammoniakgummiharz 311.

Ammoniakliniment 423.

Ammoniakpflaster 211.

Ammoniacum aceticum so-

lutum 96.

Ammoniacum carbonicum
97.

Ammoniacum carbonicum
pyro-oleosum 99.

Ammoniacum causticum so-

lutum 100.

Ammoniacum cuprico-sul-

pburicum 109.

Ammoniacum hydrochlora-
tum 111.

Ammoniacum hydrochlora-
tum ferratum 113.

Ammoniacum hydrochlora-
tum depuratum 111.

Ammoniacum solutum ani-

satum 115.

Ammoniacum succinicum so-

lutum 115.

Ammoniaklliissigkeit, atzen-

de, 100.

Ammoniak, kohlensaures,

97.

Ammoniak, kohlensaures,
brenzlicholiges, 99.

Ammoniaklosung, anisolhal-

tige, 115.

44 *
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Ammoniaklosung, bernstein-

saure, 115.

Ammoniaklosung, cssig-

saure, 9G.

Ammonium carbonicum 97.

Ammonium carbonicum py-
ro-oleosum 99.

Ammonium muriaticum de-

puratum 111.

Ammonium muriatum ferru-

ginosum sen martiatum
113.

Amygdalae amarae 5GG.

Amygdalae dulces 5GG.

Angelikaspiritus, zusammen-
gesetzter, 574.

Angelikawurzel 528

Anisfriichte 299.

Aniscil 481.

Anissamen 299.

Antheridia Lycopodii 425.

Antimonium crudum G02.

Antimonoxyd 593.

Aqua Amygdalarum ama-
rarum 1 1G.

Aqua Calcariae 154.

Aqua Calcis 154.

Aqua Chamomillae 12G.

Aqua Chlori 177.

Aqua Cinnamomi simplex
12G.

Aqua Cinnamomi spirituosa

12G.

Aqua Cinnamomi vinosal2G.

Aqua communis 127.

Aqua destillata 127.

Aquae destillatae 11G.

Aqua Florum Aurantii 128.

Aqua Florum Napbae 128.

Aqua Foeniculi 128.

Aqua fortis 40.

Aqua Kreosoti 419.

Aqua laxativa Viennensis
35G.

Aqua Menthae piperitae 128.
Aqua Mentliae piperitae spi-

rituosa 129..

Aqua Menthae piperitae vi-

nosa 129.

Aqua oxymuriatica 177.

Aqua Plumbi 129.

Aqua plumbica 129.

Aqua Rosarum 129.

Aqua Rubi Idaei 130.

Aqua saturnina 129.

Arabisches Gummi 310.

Arcanum duplicatum 398.

Argentum foliatum 130.

Argentum nitricum fusum
131.

Argentum nitricum cum
Kali nitrico 131.

Sachregister.

Argilla 137.

Arillus Myristicae 42G.

Aromatische Species 573.

Aromatische Tinktur G29.

Arsenicum album 13.

Arsenige Saure 13.

Arsenik, weisser, 13.

Asa dulcis 544.

Asa foetida 313.

Atropin,schwefelsaures, 138.

Atropium sulphuricum 138.

Aurum foliatum 141.

Aurum muriaticum 139.

Aurum muriaticum natrona-

tum 139.

Auro- Natrium chloratum
139.

Austersehalen
,

praparirte,

185.

B.

Baccae Juniperi 305.

Baccae Spinae cervinae 30G.

Baldrianol 505.

Baldriantinktur G39.

Baldriantmktur, atherische,

639.

Baldrianwurzel 543.

Baldriansaures Zinkoxyd
GGG.

Barentraubenblatter 298.

Barlappsamen 425.

Balsam, schvvarzer indischer,

144.

Balsamum Arcaei G43.

Balsamum Copaivae 142.

Balsamum indicum nigrum
144.

Balsamum Nucistae 143.

Balsamum ophtalmicum ru-

brum G4G.

Balsamum Opodeldoc 423.

Balsamum Peruvianum 144.

Balsamum Vitae Hoffmanni
442.

Basilicumsalbe G42.

Belladonnablatter 288.

Belladonnaextract 239.

Belladonnawurzel 529.

Benzoe 544.

Benzoeblumen 15, 19.

Benzoeharz 544.

Benzoesaure 15.

Benzoesaure sublim. 19.

Benzoesaurehaltige Opiurn-
tinktur G34-.

Benzoetinktur G29.

Bernsteinol 502.

Bernsteinsaure 55.

Bernsteinsaure Ammoniak-
losung 115.

Bertramwurzel 535.

Bestuscheff’s Eisentinktur
575.

Bibergeil 1G0.

Bibergeiltinktur G30.

Biberkleeblatter 298.

Bicarbonas kalicus 36G.
Bicarbonas natricus cum
Aqua 458.

Bichloretum Ilydrargyri 333.

Biiodetum Hydrargyri 337.

Bilsenkrautblatter 290.

Bilsenkrautextract 253.

Bismuthum hydrico-nitricum
145.

Bismuthum nitricum prae-

cipitatum 145.

Bitartras kalicus cum Aqua
crudus 3G8.

Bitartras kalicus cum Aqua
depuratus 3G8.

Bittere Kreuzblume 323.

Bittererde, kohlensaure 427.

Bittere Tinktur 628.

Bitterholz 422.

Bitterkleeblatter 298.

Bittermandelwasser 11G.

Bittersalz 429.

Bittersiissextract 244 a.

Bittersxissstengel G03.

Blattgold 141.

Blattsilber 130.

Bleiglatte 519.

Bleioxyd 519.

Bleioxyd, basisch-kohlensau-

res 517.

Bleioxyd, essigsaures 513.

Bleipflaster, einfaches 221.

Bleipflaster, zusammenge-
setztes 219.

Bleisalbe G47.

Bleiwasser 129.

Bleiweiss 517.

Bleiweisspflaster 215.

Bleiweisssalbe G48.

Bleizucker 513.

Blutegel 325.

Boletus igniarius 150.

Boletus Laricis 151.

Bolus alba 137.

Boras natricus cum Aqua
45G.

Borax 45G.

Boraxweinstein 401.

Brausepulver 522.

Brausepulver, abfiihrendes

523.

Brechwein G52.

Breehweinstein 580.

Brechweinsteinsalbe G80.

Brechwurzel 532.

Brechwurzelextract 254.



Brechwurzelsyrup 622.

Brechwurzeltinktur 634.

Brustthee 573.

Bulbus Scillao 151.

Burgunderharz 550.

Butyrum Cacao 482.

c.

Cacaobutter 482.

Cacaool 482.

Cajeputol, rectificirtes 483.

Calcaria chlorata 152.

Calcaria hypoclilorosa 152.

Calcaria soluta 154.

Calcaria usta 155.

Calomel 340.

Camphora 155.

Camphora Japonica vel Chi-
nensis 155.

Cantharides 156.

Caragabeen 157.

Carbonas ammonicus 97.

Carbonas kalicus crud. 373.

Carbonas kalicus e cineri-

bus clavellatis 377.

Carbonas kalicus purus 380.

Carbonas magnesicus cum
Aqua et Hydrate magne-
sico 427.

Carbonas natricus crud. 460.

Carbonas natricus cum Aqua
depuratus 461.

Carbonas natricus depura-
tus 463.

Carbo praeparatus 158.

Carbo pulreratus 158.

Cardamomen 301.

Cardamomum minus seu
Malabaricum 301.

Cardobenediktenblatter 289.

Cardobenediktenextract240.
Caryophylli 1 59.

Cascarilla 186.

Cascarillenextract 240.
'

Cassia cinnamomea 193.

Castoreum anglicum 160.

Castoreum canadense 160.

Castoreum europaeum 160.

Castoreum russieum 160.

Castoreum sibiricum 160.

Catechu 163.

Catechutinktur 630.

Cedrool 487.

Ceratum Cetacei 164.

Ceratum Saturni G47.

Cerussa 517.

Cetaceum 1C9.

Charta antarthritica 165.

Charta antirheumatica 165.

Charta resinosa 165.

Sachregister.

Chinaextract 241.

China fusca seu griseal90.

China regia Calisaya 187.

Chinarinde,brauno od.graue

190.

Cbinatinktur, zusammenge-
setzte 631.

Chinin, schwefelsaures 167.

Chininum sulphuricum 167.

Chinioideum 166.

Chinioidintinktur 631.

Cbloras kalicus depuratus
381.

Chloretum Ammonii depu-
ratum 111.

Chloretum Auri cum Chlo-

reto Natrii 139.

Chloretum Calcariae 152.

Chloretum Hydrargyri 340.

Chlorgoldnatrium 139.

Cblorkalk 152.

Chlorlosung 177.

Chloroformium 173.

Chlorsaures Kali 381.

Chlorum Calcariae 152.

Chlorum solutum 177.

Chlorwasser 177.

Chlorwasserstoff-Ammoniak
111 .

Chlorwasserstoff-Ammoniak
eisenhaltiges 113.

Chlorwasserstoff - Morphium
443.

Chlorwasserstoffsaure 21.

Chlorwasserstoffsaure, robe
31.

Chlorzink 653.

Cinchonin
,

schwefelsaures
179.

Cinchonium sulphuricum
179.

Cineres clavellati 373.

Cinnamomum acutum 194.

Citronenmelissenblatter 291.

Citronenol 487.

Citronensaftsyrup 624.

Citronenschale 196.

Coffeinum 180.

Collodium 181.

Colocynthis 302.

Colomboextract 243.

Coloquintenextract 242.

Coloquintentinktur 632.

Conchae praeparatae 185.

Copaivabalsam 142.

Copaivabalsamol 481.
Cortex Alni nigrae 195.
Cortex Cascarillae 186.
Cortex Chinae Calisayae 187.
Cortex Chinae fuscns seu

officinalis 190.

Cortex Chinae regius 187.
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Cortex Cinnamomi Cassiae
193.

Cortex Cinnamomi Zeyla-
nici 194.

Cortex Eluteriae 186.

Cortex Frangulae 195.

Cortex Fructus Aurantii 1 95.

Cortex Fructus Citri 196.

Cortex Mezerei 197.

Cortex Peruvianus 190.

Cortex Pomorum Aurantii
195.

Cortex Quercus 197.

Cortex Kadicis Granati 198.

Cortex Rhamni Frangulae
195.

Cremor Tartari 368.

CremorTartari solubilis 401.

Crocus 198.

Crotonol 487.

Cubebae 303.

Cubebenol 488.

Cuprum aceticum 199.

Cuprum aluminatum 200.

Cuprum ammoniacale 109.

Cuprum sulphuricum 200.

Cuprum sulpkurico • arnmo-
niatum 109.

Cutsch 1G3.

D.

Dccoctum Sarsaparillae com-
positum fortius 201.

Dccoctum Sarsaparillae con-

centratum 204.

Decoctum Sarsaparillae com-
positum mitius 203.

Decoctum Zittmanni fortius

201 .

Decoctum Zittmanni mitius
203.

Destillirte Wasser 116.

Destillirtes Wasser 127.

Doppelt kohlensaures Kali
366.

Doppelt kohlensauresNatron
458.

Dreiblatt 298.

Dreiblattextract 263.

E.

Egel 325.

Eibischsyrup 617.

Eibischwurzel 526.

Eichenrinde 197.

Einfacher Syrup 624.

Eisen, gepulvertes 275.

Eisenchloridlosung 276.

Eisenchloriirlosung 269.
Eisenoxydhydrat 270.
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Eisenoxydhydrat in Wasser
272.

Eisenoxydul,milchsaures273.

Eisenoxydul, schwefelsaures

robes 278.

Eisenoxydul, schwefelsaures

reines 279.

Eisenoxydtinktur, atherische

essigsaure G32.

Eisenoxydtinktur, apfelsaure

G32.

Eisenvitriol 278.

Eisessig 5.

Elaeosacchara 204.

Elemiharz 545.

Elemisalbe G43.

Electuarium e Senna 205^

Eiectuarium lenitivum 20o.

Elixir acidum Halleri 443.

Elixir Aurantiorum compo-

situm 20G.

Elixir des Paracelsus 20G.

Elixir paregoricum G34.

Elixir Proprietatis Paracelsi

20G.

Elixir roborans Whyttii G31.

Elixir viscerale Hoffmanni

20G.

Elixir Yitrioli Mynsicbti 629.

Emetinum colovatum 254.

Emplastrum adbaesivum207.
Emplastrum adhaesivum

Anglicum 210.

Emplastrum album eoctum
215.

Emplastrum Ammoniaei 211.

Emplastrum Cantkaridum
ordinarium 212.

Emplastrum Cantbaridum
perpetuum 213.

Emplastrum Cerussae 215.

Emplastrum Diachylon com-
positum 219.

Emplastrum Diachylon sim-

plex 221.

Emplastrum Drouotti 218.

Emplastrum de Galbano cro-

caturn 21G.

Emplastrum Hydrargyri 217.

Emplastrum Lithargyri com-
positum 219.

Emplastrum Lithargyri sim-

plex 221.

Emplastrum Mezerei cantha-

ridatum 218.

Emplastrum mercuriale 217.

Emplastrum Plumbi comp.
219.

Emplastrum Plumbi hydrieo-

carbonici 215.

Emplastrum Plumbi simplex
221 .

Sachregister.

Emplastrum saponatum225.

Emplastrum Spermatis Ceti

1G4.

Emplastrum vesicatorium or-

dinarium 212.

Emplastrum vesicatorium

perpetuum 213.

Engelwurzel 528.

Englisches Pilaster 210.

Enzianextract 244 c.

Enziantinctur G33.

Enzianwurzel 530.

Essig 1.

Essigather 84.

Essigalkohol 5.

Essigsaure 5.

Essigsaure, verdiinnte 8.

Essigsaure Ammoniaklosung
9G.

Essigsaure Eisenoxydlbsung
2GG.

Essigsaure Kalilosung 3G4.
Essigsaures Bleioxyd 513.

Essigsaures Kali 3G2.

Essigsaures Kupferoxyd 199.

Essigsaures Natron 455.

Essigsaures Zinkoxyd G52.

Euphorbium 225.

Extracta 226.

Extracta sicca 22G.

Extractum Absinthii 23G.

Extractum Aconiti 237.

Extractum Aloes 238.

Extractum Belladonnae 239.

Extractum Cardui benedicti

240.

Extractum Cascarillae 240.

Extractum catholicum 258.

Extractum Chelidonii 241.

Extractum Cbinae fuscae

241.

Extractum Colocyntbidis 242.

Extractum Colombo 243.

Extractum Digitalis 244 a.

Extractum Dulcamarae 244a.

Extractum Ferri pomatum
244 a.

Extractum Filicis aeth. 244b.
Extractum Gentianae 244 c.

Extractum Glycyrrhizae cru-

dum 245.

Extractum Glycyrrhizae dep.

24G.

Extractum Gratiolae 252.

Extractum Hellebori 252.
Extractum Hyoscyami 253.

Extractum Ipecacuanhae 254.
Extractum Junipcri 254.

Extractum Ligni Quassiae
255.

Extractum Mezerei aethe-

reum 255.

Extractum Mezerei spirituo-

sum 255.

Extractum Nucum vomica-
rum aquosum 260.

Extractum Nucum vomica-
rum sprituosum 2G1.

Extractum Opii 25G.
Extractum panehymagogum

258.

Extractum Ratanhae 25 G.

Extractum Rhei 258.

Extractum Rhei comp. 258.
Extractum Sambuci 259.
Extractum Scillae 259.

Extractum Seminis Strychni
aquosum 2G0.

Extractum Seminis Strychni
spirituosum 2G1.

Extractum Senegae 2G1.

Extractum Taraxaci 2G2.

Extractum Trifolii 2G3.

Faulbaumrinde 195.

Feldkiimmelkraut 323.
Fel Tauri 2G3.

Fcl Tauri depuratum siecum
2G3.

Fenchelfriichte 304.

Fenchelholz 422.

Feuchelol 489.

Fenchelsamen 304.

FencheBvasser 128.

Ferrumaceticum solutum2GG.

Ferrum carbonicum 271.

Ferrum chloratnm solutum
2G9.

Ferrum hydricum 270.

Ferrum hydricum in Aqua
272.

Ferrum oxydatumfuscum270.
Ferrum oxydulatum lacticum

273.

Ferrum pulveratum 275.

Ferri sesquichloratum solu-

tum 27G.

Ferrum sulphuricum crudum
278.

Ferrum sulphuricum purum
279.

Ferrum sulphuricum venale

278.

Ferro-Kali tartaricum 265.

Feuerschwamm 150.

Fieberkleeblatter 298.

Fingerhutblatter 289.

Fingerhutextract 244 a.

Fliederbliithen 28G.

Flores Arnicae 281.

Flores Benzoes 19.

FloresChamomillaeRomanae
282.
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Flores Chamomillae vulgaris

282.

Flores Cinae 284.

Flores Kusso 285.

Flores Lavandulae 280.

Flores Salis Ammoniaci mar-
tiales 113.

Flores Sambuei 28G.

Flores Sulphuris 008.

Flores Sulphuris toti 609.

Flores Yerbasci 2S7.

Flores Viridis aeris 199.

Flores Zinci 6G2.

Fliichtiges Laugensalz 97.

Folia Aurantii 288.

Folia Belladounae 288.

Folia Cardui benedicti 289.

Folia Digitalis 289.

Folia Farfarae 290.

Folia Hyoseyami 290.

Folia Melissae 291.

Folia Melissae eitratae 291.

Folia Menthae crispae 291.

Folia Menthae piperitae292.

Folia Millefolii 292.

Folia NicotionaoTabaci293.
Folia Rosmarini 293.

Folia Salviae 293.

Folia Sennae 294.

Folia Sennae Spiritu Vini

extracta 290.

Folia Stramonii 297.

Folia Trifolii acjuatici 298.

Folia Trifolii fibrini 298.

Folia Uvae Ursi 298.

Formylum chloratum 173.

Franzosenholz 421.

Freisamkraut 324.

Fructus Anisi stellati 299.

Fructus Anisi vulgaris 299.

Fructus Aurantii immaturis

300.

Fructus Cannabis 300.

Fructus Capsici 301.

Fructus Cardomomi minori

301-

Fructus Carvi 302.

Fructus Colocynthidis 302.

Fructus Coriandri 303.

Fructus Cubebae 303.

Fructus Foeniculi 304.

Fructus Foeniculi aquatici

305.

Fructus Juniperi 305.

Fructus Phellandrii 305.

Fructus Rhamni catharticae

300.

Fructus Tamarindorum 520.

Fructus Vanillae 300.

Fucus^Caragaheen 157.

Fungus Chirurgorum 150.

Fungus igniarius 150.

Sach register.

G.

Galbanum 314.

Galbanu mpflaster, safranh al-

tiges 21G.

Gallae 307.

Gallae Ilalepenses 307.

Gallapfel 307.

GaH'apfel, aleppischc 307.

Galgantwurzel 553.

Gebrannter- Alaun 95.

Gebrannte Magnesia 430.

Gelatina 308.

Gerbsiiure 04.

Gewiirzessig 2.

Gewiirznclken 159.

Gewiirznelkenol 484.

Glandulac Lupuli 308.

Glohuli Tartari ferruginosi

seu martiati 2G5.

Glycerinsalbe 043.

Glycerinum 309.

Goldschwefel 595.

Gottesgnadenkraut 322.

Gottesgnadenkrautextract .

252.

Granatwurzelrinde 198.

Graue China 190.

Graue Quecksilbersalbe G44.

Grunspan, kryst., 199.

Guajacharz 540.

Guajacharztinctur G3G.

Guajacholz 421.

Gummi Ammoniacum 311.

Gummi Arabicum 310.

Gummi Galbanum 314.
,

Gummi Guttae 315.

Gummi Mimosae 310.

Gummi-resina Ammoniacum
311.

Gummi-resina Asa foetida

313.

Gummi-resinaGalbanum 314.

Gummi-resina Gutti 315.

Gummi-resina Myrrhae 310.

Gummi-resina Olibanum 318.

Gummischleim 450.

Gutti 315.

H.

Haller’s saure Mischung 443.
Hanfkorner 300.

Hanfsamen 300.

Harzpapier 1G5.

Hauhechehvurzel 534.

Heftpflaster 207.

Heftpflaster, englisches 210.
Heuhechebvurzel 534.
Hepar Sulphuris pro balneo

412.

Herba Absinthii 318.
Herba Centaurii minoris 319.

Herba Chelidonii 320.

Herba Cochleariae 320.

Herba Couii maculati 320.

Herba Gratiolae 322.

Herba Polygalae amarae 323.

Herba Sabinae GIG.

Herba Serpylli 323.

Herba Thymi 324.

Herba Yiolae tricoloris 324.

Himbeerenessig 4.

Himbeerensyrup G22.

Himbeerenwasser 130.

Hirudines 325.

Hollenstein 131.

Hoffmann’scbe Tropfen 574.

Hollandischer Syrup 620.

Hollunderbliitben 28G.

Hollunderextract 259.

Hollunde rsaft, einge di ckt 2 5 9

.

Holzessig, rectificirter 3.

Holzessig, roher 3.

Holztrankspecies 572.

Honig 434.

Honig, gereinigter 435.

Hopfendriisen 308.

Hopfenmebl 308.

Hullattigblatter 290.

Hydrargyrum amidato - bi-

cbloratum 329.

Hydrargyrum ammoniato-
muriaticum 320.

Hydrargyrum bicbloratum

corrosivum 333.

Hydrargyrum biiodatum
rubrum 337.

Hydrargyrum chloratum mite

340.

Hydrargyrum depuratum 345.

Hydrargyrum iodatum llavum
349.

Plydrargyrum muriaticum
corrosivum 333.

Hydrargyrum mite laeviga-

tum 340.

Hydrargyrum oxydatura
rubrum 351.

Hydrargyrum oxydatum ni-

tricum cryst. 353.
Hydrargyrum periodatum

337.

Hydrargyrum oxydulatum
nitricum solutum 354.

Hydrargyrum subiodatum
349.

Hydrargyrum sulpburatum
uigrum 355.

Hydras kalicus 380.

Hydras kalicus fusus 384.

Hydrochloras ammonicus de-

puratus 111.

Hydrochloras ammonic. cum
Oxydo bydrargyrico 329.
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Hydrochloras ammonicus
cura Sesquichloroto Ferri

118.

Hydro-Kali carbonicum 3GG.
Hydro-Kali tartaricum 3G8.

I.

Ingwer 557.

Infusum Sennae compositum
35G.

Irlandisch Moos 157.

Islandische Flechte 420.

Isliindisch Moos 420.

J.

Jalapenharz 547.

Jalapenknollen G40.

Jalapenseife 559.

Jalapenwurzel G40.

Jodum bis sublimatura 358.

Jodetumbydrargyrosum349.
Jodetum kalicum 403.

Jodkalium 403.

Jodkaliumsalbe G4G.

Jodtinktur G33.

Jodum 358.

K.

Kali aceticum 3G2.

Kali aceticum solutum 3G4.

Kaliarsenicosuinsolutum3G5.

Kalibicarbonicumpurum3GG.
Kali bitartaricum crud. 3G8.

Kali bitartaricum purum 368.

Kali carbonicum crudum373.
Kali carbonicum dep. 377.

Kali carbonicum e cineribus

clavellatis 377.

Kali carbonicum e Tartaro
380.

Kali carbonicum purum 380.
Kali carbonicum solutum 38 1

.

Kali causticum fusum 384.

Kali causticum siccum 38G.
Kali chloricum 381.

Kali, chlorsaures 381. ^
Kali, ' doppelt- kohlensaures

3GG.

Kali, essigsaures 3G2.

Kalihydrat, gesclimolzenes

384.

Kalibydratlosung 387.

Kali bydricum fusum 584.

Kali bydricum siccum 38G.

Kali bydricum solutum 387.

Kali hydrojodicum 403.

Kali, kohlensaures gereinigtcs

377.

Kali, kohlensaures reines380.

Sachregister.

Kali, kohlensaures rohes 373.

Kalilosung, arsenigsaure 3G5.

Kalilosung, essigsauro 3G4.

Kalilosung, kohlensaure 381.

Kali muriaticum oxygenatum
381.

Kali nitricum 393.

Kali oxymuriaticum 381.

Kali, salpetersaures 393.

Kali, saures weinsaures 3G8.

Kali, schwefelsaures 398.

Kali sulphuratum pro balneo
412.

Kali sulphuricum 398.

Kali tartaricum 400.
Kali tartaricum boraxatum

401.

Kalium jodatum 403.

Kalium sulphuratum pro bal-

neo 412.

Kali, weinsaures 400.
Kalkerde, unterchlorigsaure

152.

Kalklosung 154.

Kalkwasser 154.

Kalmusol 483.

Kalmustinktur G29.

Kalmuswurzel 551.

Kamillenbliithen, gemeine
282.

Kamillenbliithen, romische
282.

Kamillenol, citronenolhalti-

ges 48G.

Kamillenwasser 12G.

Kampher 155.

Kampher, japanesischer oder

chinesischer 155.

Kampherliuiment
,
seifenhal-

tiges 423.

Kampherspiritus 575.

Kampherwein G51.

Kap-aloe 93.

Kardamomen 301.

Kascarilla 18G.

Kascarillentinctur G30.

Katechutinctur G30.

Kinderpulver 525.

[Kirschensyrup G 1 9.

fKlettenvvurzcl 528.

|Kohle, gepulverte, 158.

Kohlensaure Bittererdo 427.

Kohlensaures Ammoniak 97.

Koloquinte 302.

Koloquintentinktur G32.

Ivolombowurzel 529.

Konigschina 187.

Konigskerzenblumen 287.

Korianderfriichte 303.

Koriandersamen 303.
Kriihenaugen 5G9.

Krahenaugentinktur G38.

Krahenaugenextract, wassri-
ges 2G0.

Krahenaugenextract, wein-
gcistiges 2G1.

Krauseminzblatter 291.

Krauseminzol 493.
Kreosotlosung 418. ’

Kreosotum 414.
Kreosotum solutum 419.
Kreuzblume, bittere 323.

Kreuzdornbeeren 30G.
Kreuzdornbeerensyrup G24.
Kubeben 303.
Kubebenol 48S.
Kiimmelfriichte 302.

Kiimmelol 483.

Kiimmelsamen 302.

Knpferalaun 200.

Kupferoxyd - Ammoniak,
schwefelsaures 109.

Kupferoxyd, essigsaures 199.

Kupferoxyd, schwefelsaures

200.

Kupfervitriol 200.

Kussobliithen 285.

L.

Labessenz 425.

Lac Sulphuris 610.

Lakritzensaft 245, 24G.

Lapis causticus Chirurgorum
384.

Lapis divinus 200.

Lapis infernalis 131.

Larcbenschwamm 151.

Larchen-Terpentin G25.

Laugensalz, lliichtiges 97.

Laudanum 505.

Laudanum liquidum Syden-
hami G35.

Lavendelbliithen 28G.

Lavendelol 492.

Lavendelspiritus 577.

Leberthran 489.

Leim, weisser, 308.

Lcinkuchen 512.

Leinol 493.

Leinsamen 5G8.

Lichen Caragaheen 157.

Lichen Islandicus 420.

Liebstockelwurzel 534.

Lignum Guajaci 421.

Lignum Quassiae 422.

Lignum sanctum 420.

Lignum Sassafras 422.

Limatura Martis praeparata

275.

Linimentum ammoniacatum
423.

Linimentum saponato-cam-
phoratum 423.
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Linimentum volatile 423.

Liquor Acetatis ammonici9G.

Liquor Acetatis kalici 3G4.

Liquor ad Serum Lactis pa-

randum 425.

Liquor Ammonii acetici 96.

Liquor Ammoniaci anisatus

115.

Liquor Ammoniaci caustici

100 .

Liquor Ammoniaci succinici

115.

Liquor anodynus martiatus

575.

Liquor anodynus mineralis

Hoffmanni 574.

Liquor Chloreti ferrici 27G.

Liquor Chloreti ferroci 209-

Liquor Chlori 177.

Liquor Cornu Cervi succina-

tus 115.

Liquor Ferri acetici 2GG.

Liquor Eerri muriatici oxy-

dati 27 G.

Liquor Ferri muriatici oxy-

dulati 2G9.

LiquorHydrargyri nitriei354.

Liquor Hydratis kalici 387.
Liquor Hydratis natrici 4G3.

Liquor Kali acetici 3G4.
Liquor Kali caustici 387.

Liquor Kali hydrici 387.

Liquor Natri caustici 4G3.
Liquor Natri hydrici 4G3.
Liquor Plumbi acetici basici

514.

Liquor Plumbi hydrico-ace-

tici 514.

Liquor Succinatis ammonici
115.

Liquor Terrae foliatae Tar-
tari 3G4.

Litbargyrum laevigatum 519.
Lixivium causticum 387.

Loffelkraut 320.

Loffelkrautspiritus 575.
Lowenzahnextract 2G2.
Lowenzahnwurzel 542, 543.
Lupulinum 308.

Lycopodium 425.

M.

Macis 42G.
Magi3terium Eismuthi 145.
Magnesia alba 427.

Magnesia
,

basisch kohlen-
saure 427.

Magnesia carbonica 427.
Magnesia, gebrannte 430.
Magnesia hydrico-carbonici

427.

Sacliregister.

Magnesiapulver mit Rhabar-

ber 525.

Magnesia sulphurica 429.

Magnesia usta 430.

Mandeln 5GG.

Maudelol 477.

Mandelsyrup G17.

Manna 433.

Mannasyrup 623.

Mastiche 549.

Mastix 549.

Meconium 505.

Meerzwiebel 151.

Meerzwiebelessig 4.

Meerzwiebelextract 259.

Mcerzwiebelsauerhonig 508.

Meerzwiebeltinktur G38.

Medicinische Seife 559.

Mel 434.

Mel depuratum 435.

Mel despumatum 435.

Mel rosatum 442.

Melissenbliitter 291.

Mercurius dulcis 340.

Mercurius jodatus fiavus 349.

Mercurius jodatus ruber 337.

Mercurius praecipitatus albus

329.

Mercurius praecipitatus ruber

351.

Mercurius sublimatus corro-

sivus 333.

MilchsauresEisenoxydul 273.

Milchzucker 557.

Mimosengummi 310.

Mixtura oleoso - balsamica
442.

Mixtura sulphurico - acida

443.

Mobnol 49G.

Mohnsaft 505.

Mohnsamen 5G8.

Molken 570.

Morphium hydrochloratum
443.

Morphium muriaticum 443.

Morphium, salzsaures 443.

M'oschus 44G.

Mucilago Gummi Arabiei

450.

Mucilago Salep 451.

Muscatbalsam 143.

Muscatbliithe 42 G.

Muscatbliithenol 493.
Muscatbutter 494.

Muscatniisse 568.

Muscatnussol 494.
Muscatsamen 5G8.
Muscatsamenol 494.
Muscus Caragahcen 157.
Mutterharz 314.
Muttcrkorn 5G2.

Myrrhe 31G.

Myrrhentinktur G34.

N.

Naphtha aceti 84.

Naphtha Yitrioli 72.

Natro-Kali tartaricum 452.

Natron, essigsaures 455.

Natronhydratlosung 4G3.

Natron-Kali, weinsaures 452.

Natron, kohlensaures reines

4G1.

Natron, kohlensaures rohes

4G0.

Natron, kohlensaures, trock-

nes 4G3.

Natron, salpetersaures 4G4.

Natron, saures kohlensaures

458.

Natromveinstein 452.

Natrum aceticum 455.

Natrum biboraeicum 45G.

Natrum bicarbonicum 458.

Natrum boracicum cumAqua
45G.

Natrum carbonicum acidu-

lum 458.

Natrum carbonicum crystal-

lisatum crudum 4G0.

Natrum carbonicum depura-

tum 4G1.

Natrum carbonicum purum
4G1.

Natrum carbonicum siccum
4G3.

Natrum hydricum solutum
4G3.

Natrum nitricum 4G4.

Natrum phospboricum 4G8.
Natrum sulphuricum 4G9.
Natrum sulphuricum siccum

471.

Nelkenol 484.

Nieswurzelextract 252.

Nieswurzel, schwarze 531.
Nieswurzel, weissts 555.
Nitras argenticus fusus 131.

Nitras hydrargyrosus 353.
Nitras hydrargyrosus solutus

354.

Nitras kalicus depuratus 393.

Nitras natricus depuratus 4G4.
Nitras strychnicus 604.

Nitrum cubictim 4G4.

Nitrum depuratum 393.

Nuces moschatae 5G8.

Nuces vomicae 5G9.
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0 .

Oclisengalle 2G3.

Oclisengalle, trockne, gerei-

nigte 2G3.

Oelig-balsamische Mischung
442.

Oelsiiss 309.

Oclzucker 204.

Olea aetherea 471.

Oleum Absinthii 47G.

Oleum Amygdalarum 477.

Oleum Anisi 481.

Oleum animale aethereum

479.

Oleum animale Dippelii 479.

Oleum Balsami Copaivae

481.

Oleum Cacao 482.

Oleum Cajeputi rectificatum

483.

Oleum Calami 483.

Oleum Carvi 483.

Oleum Caryophyllorum 484.

Oleum Cassiae cinnammo-
mcae 48G.

Oleum Castoris 49G.

Oleum Chamomillae citratum

48G.

Oleum de Cedro 487.

Oleum Cinnamonii Cassiae

48G.

Oleum Corticis Citri 487.

Oleum Crotonis 487.

Oleum Cubebarum 488.

Oleum Florum Aurantii 489.

Oleum Foeniculi 489.'

Oleum Jecoris Aselli 489.

Oleum Juniperi 492.

Oleum Kali carbonici 381.

Oleum Lavandulae 492.

Oleum Lini 493.

Oleum Macidis 493.

Oleum Menthae crispae 493.

Oleum Menthae piperitae 493.

Oleum Neroli 489.

Oleum Nucistae 494.

Oleum Nucum moscliatarum
expressum 494.

Oleum Papaveris 49 G.

Oleum Olivarum 494.

Oleum Provinciale 494.

Oleum Thymi 504.

Oleum Ricini 49G.

Oleum Rosmarini 497.

Oleum Rosarum 497.

Oleum Sabinae 498.

Oleum Siuapis 498.

Oleum Succini rectificatum

502.

Oleum Tanaceti 503.

Sachregister.

Oleum Tartari per deliquium

381.

Oleum Terebinthinae 503.

Oleum Valerianae 505.

Oleum Vitrioli G2.

Oleum Vitrioli reetif. seu

purum 57.

Olibanum 318.

Olivenol 494.

Opium 505.

Opiumextract 25G.

Opiumtinktur, benzoesaure-

haltigc G34.

Opiumtinktur, safranhaltige

G35.

Opiumtinktur, einfache G36.

Opodeldoc 423.

Oxydum hydrargyricum35l.
Oxydum magnesicum 430.
Oxydum stibicum 593.

Oxymel scilliticum 508.

Oxymel simplex 508.

P.

Paracelsus Elixir 206.

Pericarpium Aurantii 195.

Perlmoos, irliindisches 157.

Pern-Balsam 144.

Pegu-Catechu 1G3.

Petroleum rectificatum 508.

Pfeifer, spanischer 301.

Pfefferminzblatter 292.

Pfefferminzol 493.

Pfefferminzplatzchen 55 G.

PfefFerminzwasser 128.

Pfefferminzwasser, weingei-

stiges 129.

Pliosplias natricus cum Aqua
4G8.

Phosphorsaure 44.

Phosphorsaures Natron 4G8.

Phosphorus 509.

Pilulae aloeticae ferratae 512.

Pilulae Italicae nigrae 512.

Piper Hispanicum vel Indi-

cum 301.

Placenta Seminis Lini 512.

Plumbum aceticum 513.

Plumbum hydrico - aceticum

solutum 514.

Plumbum hydrico -carboni-

cum 517.

Plumbum oxydatum 519.

Pockholz 421.
Poma Aurantiiimmatura300.
Poma Colocynthidis 302.

Pomeranzen, unreife 300.

Pomeranzenblatter 288.

Pomeranzenbliithenol 489.

Pomeranzenbluthensyrup

G21.

Pomeranzenbliithenwasser
128.

Pomeranzenelixir, zusam-
mengesetztes 20G.

Pomeranzenschale 195.

Pomeranzensehalensyrup
G20.

Pomeranzenschalentinktur
G32.

Pottasche, rohe 373.

Provencerol 494.

Pulpa Tamarindorum cruda

520.

Pulpa Tamarindorum depu-

rata 520.

Pulvis aerophorus 522.

Pulvis aerophorus Anglicus

323.

Pulvis aerophorus laxans 523.

Pulvis Doweri 524.

Pulvis Glycyrrhizae comp.

524.

Pulvis Ipecacuanhae opiatus

524.

Pulvis Liquiritiac composi-
tus 524.

Pulvis Magnesiae cum Rheo
525.

Pulvis pectoralisKurellae 524.

Pulvis pro infantibus 525.

Q.

Quassienholzextract 255.'

Quassienholz, surinamisches

422.

Queckenwurzel 553.

Quecksilber, gereinigtes 345.

Quecksilberamidchlorid 329.

Quecksilberchloridamidsalbe'

G43.

Quecksilberchlorid 333.

Quecksilberchloriir 340.

Queeksilberjodid, rothes 337.

Quecksilberjodiir 349.

Quecksilberoxyd, fein zerrie-

benes 351.

Quecksilberoxydul ,
salpeter-

saures kryst. 355.

Quecksilberoxydullosung,
;

salpetersaure 354.

Quecksilberpfiaster 217.

Quecksilbersublimat 333."

Quendel 323.

Quittenkerne 567.

Quittensamen 5G7.

R.

Radices 525.

Radix Aconiti G39.)

Radix Althaeae 52G.‘
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Radix Angelicae 528.

Radix Bardanae 528.

Radix Belladonnae 529.

Radix Calami 551.

Radix Colombo 529.

Radix Filicis 552.

Radix Galangae 553.

Radix Gentianae rubrae

530.

Radix Glycvrrhizae 531.

Radix Graminis 553.

Radix Hellebori 631.

Radix Hellebori albi 555.

Radix Iridis 554.

Radix Ipccacuanhae 532.

Radix Jalapae G40.

Radix Levistici 534.

Radix Liquiriataie 531.

Radix Napelli G39.

Radix Ononidis 534.

Radix Pyrethri 535.

Radix Ratanhae 535.

Radix Rhei 53G.

Radix Salep G41.

Radix Sarsaparillae 538.

Radix Scillae seu Squillae

151.

Radix Senegae 541.

Radix Serpentariae Virginia-

nae 542.

Radix Taraxaci 542.

Radix Taraxaci cum Herba
543.

Radix Valerianae 543.

Radix Zedoariae 555.

Radix Zingiberis 55G.

Rainfarrnol 503.

Ratanhaextract 25G.

Ratanhatinktur G36.

Ratanhawurzel, peruanische

535.

Rauchende Salpetersaure 42.

Reagentien GG7.

Resina Benzoes 544.

Resina Elemi 545.

Resina Guajaci 54G.

Resina Jalapae 547.

Resina Mastiche 549. \

Resina Pini Burgundica 550.
Rhabarber 536.

Rbabarberextract 258.

Rhabarberextract, zusam-
mengesetztes 258.

Rhabarbersyrup 622.

Rhabarbertinktur, wassrige

G3G.

Rhabarbertinktur, weinige
538.

Rhizoma Calami 551.
Rhizoma Filicis 552.

Rhizoma Galangae 553.
Rhizoma Graminis 553.

Sachregister.

Rhizoma Iridis Florcntiuae

554.

Rhizoma Veratri 555.

Rhizoma Zedoariae 555.

Rhizoma Zingiberis 55G.

Ricinusol 49G.

Roob Juniperi 254.

Roob Sambuci 259.

Rosenlionig 442.

Roscnol 497.

Rosensalbe G49.

Rosenwasser 129.

Rosmarinbliitter 293.

Rosmarinol 497.

Ilosmarinsalbe, zusaminen-

gesetzte G49.

Rothes Pracipitat 351.

Rothes Qtiecksilberjodid 337.

Rothe Quecksilberoxydsalbe

G4G.

Rotulae Menthae piperitae

55G.

s.

Saccharum Lactis 557.

Saccharum Saturni depura-

tum 513.

Sadebaumol 498.

Sadebaumspitzen GIG.

Safran 198.

Safranhaltige Opiumtinktur

G35.

Salbeiblatter 293.

Salepknollen 641.

Salepschleim 451.

Salepwurzel 641.

Salmjak, gereinigter 111.

Sal amarurn depuratum429.
Sal ammoniacum depuratnm

111 .

Sal essentiale Tartari 67. 'g
Sal mirabile Glauberi depu-

ratum 4G9.

Sal polychrestum Seignetti

452.

Sal Sodae crudus 460.

Sal Sodae depuratus 461.

Sal Succini depurat. 55.

Sal Tartari 380.

Sal volatile Cornu Cervi 99.

Salpeter, gereinigter 393.
Salpetersaure 33.

Salpetersaure, rohe 40.

Salpetersaure, rauchende 42.
Salpetcrsaures Kali 393.
Salpetersaures Natron 464.
Salpetersaures Quecksilber-

oxydul 353.

Salpetersaures Strychnin 604.
Salzsaure 21.

Santoninum 558.

Sapo jalapinus 559.

Sapo medicatus 559.

Sarsaparillawurzel 538.

Sarsaparillcndecoct
,

milde-

res zusnmmengesetztes203.
Sarsaparillcndecoct, stiirke-

res zusammengesetztes201.
Sassafrasholz 422.

Sauerhonig 508.

Schafgarbenbliitter 292.

Scheidewasser 40.

Schirlingskraut 320.

Schlangenwurzel, virginische

542.

Schleijn von arab. Gummi
450.

Schollkraut 320.

Scliollkrautextract 241.

Schwefel G08, 609, G10.

Schwefeliither 72.

Sshwefelantimon
,
pomeran-

zenfarben 595.

Schwefelkalium zu Biidern

412.

Schwefelleber 412.

Schwefel milch 610.

Schwefelquccksilber, schwar-
zes 355.

Schwefelsaure 57.

Schwefelsaure, rohe 62.

Schwcfelsiiure, verdiinnte 64.

Schwcfelsaures Atropin 138.

Schwefelsaures Chinin 167.

Schwefelsaures Cinchonin
179.

Schwefelsaures Kali 398.

Schwefelsaure Magnesia 428.

Schwefelsaures Natron 4G9.

Schwefelsaures Natron, tro-

cken 471.

Schwefelspiessglanz 602.

Schwefelsaures Zinkoxyd
663.

Schweineschmalz 70.

Secale cornutum 562.

Seidelbastextract, weingei-
tiges 255.

Seidelbastpflaster mit Can-
thariden 218.

SeidelbastrindeTl97.

Seidelbastsalbe 647.
Seife, medicinische 559.

Seifenpflaster’ 225.

Seifenspiritus
T
577.

Semen Amygdali amarurn
566.

Semen Amygdali'dulce 5GG.
Semen Anisi stellati 299. .

Semen Anisi vulgaris 299.
Semen Canabis'300.

j

Semen Carvi 302.

Semen Cinae Halepense s.

Levanticum 284.



700

Semen Colchici 567.

Semen Coriandri 303.

Semen Cydoniae 5G7.

Semen Foeniculi 304.
Semen Foeniculi aquatici

305.

Semen Lini 5G8.

Semen Lycopodii 425.
Semen Myristicae 5G8.
Semen Papaveris 5G8.
Semen Phellandrii 305.
Semen Santonici 284.

Semen Sinapis 5G9.

Semen Strychni 5G9.

Senegaextract 261.

Senngasyrup G23.

Senegawurzel 541.

Senfol, atherisches 498.

Senfsamen, schwarzer 5G9.

Senfspiritus 577.

Sennasyrup mit Manna G23.

Sennesblatter 294.

Sennesblatter, mitWeingeist
erschopfte 2GG.

Sennesblatteraufguss 35G.

Sennesbliitterlattwerge 205.

Serum Lactis 570.

Siam-Gutti 315.

Silberoxyd, salpetersaures,

geschmolzen 131.

Silberoxyd, salpetersaures

mit Salpeter 131.

Soda, krystallisirte 4G0.

Soda phosphorata 4G8.

Solutio arsenicalis Fowleri
3G5.

Spaniscbe Fliegen 15G.

Spaniscbfliegenpflaster, ge-

wohnliches 212.

Spaniscbfliegenpflaster, im-

merwahrendes 213.

Spanischfliegensalbe G42.

Spanischfliegentinctur G30.

Spanischer Pfeifer 301.

Species aromaticae 573.

Species ad Decoctum Lig-
norum 572.

Species ad Infusum pecto-

rale 573.

Species laxantes St. Ger-
main 573.

Species zum Holztrank 572.

Spiritus aethereus 574.

Spiritus Angelicae comp.
574.

Spiritus camphoratus 575.

Spiritus Cocbleariae 575.

Spiritus Ferri chlorati aethe-

rus 575.

Spiritus Formicarum G33.

Spiritus Juniperi 577.

Spiritus Lavandulae 577.

Sachregister.

Spiritus Nitri 40,

Spiritus Nitri fumans 42.

Spiritus Salis ammoniaci
anisatus 115.

Spiritus Salis ammoniaci
causticus 100.

Spiritus Salis 31.

Spiritus Salis acidus 21.

Spiritus saponatus 577.

Spiritus Sinapis 577.

Spiritus sulplmrico-aethereus

574.

Spiritus sulphurico-ferrugi-

nosus 575.

Spiritus Vini rectus 580.

Spiritus Vini rectiss. 578.

Spiritus Vitrioli G4.

Spongiae ceratae 580.

Sporae Lycopodii 425.

Steinol, rectificirtes 508.

Stechapfelblatter 297.

Sternanis 299.

St. Germaiuthee 573.

Stibio - Kali tartaricum

580.

Stibium oxydatnm 523.

Stibium sulphuratum au-

rantiacum 595.

Stibium sulphuratum laevi-

gatum G02.

Stiefmiitterchenkraut 324.

Stipites Dulcamarae G03.

Stinkasand 313.

Stolones Gramines 553.

Streupulver 425.

Strychnin
,

salpetersaures

G04.

Strycbnium nitricum G04.

Strychnossamen 5G9.

Sturmbutextract 237.

Sturmhutknollen 639.

Sturmhuttinctur G28'

Subcbloris calcicus 152.

Subnitras bismuthicus 145.

Succus Glycyrrhizae erudus
245.

Succus Glycyrrhizae depu
ratus 24G.

Succus Juniperi inspissatus

254.

Succus Liquiritiae crud-245.

Succus Liquiritiae depura-

tus 24G.

Succ. Sambuci inspiss. 259.

Siissholzwurzel 531.

Sussholzextract, gereinigtes

24G.

Siissholzextract
,

robes 245.

Siissholzpulver, zusammen-
gesetztes 524.

Sussholzsyrup G21.

Sulphas chinicus 1G7.

Sulphas cinchonicus 179.

Sulphas cupricus ammonia-
calis 109.

Sulphas cupricus cum Aqua
purus 200.

Sulphas ferrosus cum Aqua
purus 279. ,

Sulphas kalicus depuratus
398.

Sulphas magnesicus cum
Aqua depuratus 429.

Sulphas natricus cum Aqua
depuratus 4G9.

Sulphas natricus depuratus
471.

Sulphas zincicus cum Aqua
G83.

Sulphur G08.

Sulphur auratum Antimo-
nii 595.

Sulphur depuratuin G09.

Sulphuretum Stibii nigrum
G02.

Sulphur pracipitatum G10.

Sulphur stibiatum aurantia-

cum 595.

Sulphur sublimatum G08.

Summitatas Sabinae GIG.

Syrup, einfacher 621.

Syrup von Peru-Balsam G21.

Syrupi GIG.

Syrupus Althaeae G17.

Syrupus Amygdalarum G17.

Syrupus balsamicus G19.

Syrupus Balsami Peruviani
G19.

Syrupus Capillorum Veneris

G21.

Syrupus Cerasorum G19.

Syrupus Cinnamomi G20.

Syrupus communis G20.

Syrupus Corticis Aurantii

G20.

Syrupus domesticus 625.

Syrupus Florum Aurantii

G21.

Syrupus Glycyrrhizae G21.

Syrupus Ipecacuanhae G22.

Syrupus Liquiritiae G21.

Syrupus mannatus 623.

Syrupus Rbamni catharticae

G24.

Syrupus Rhei G22.

Syrupus Rubi Idaei G22.

Syrupus Sacchari G24.

Syrupus Senegae G23.

Syrupus Sennae c. Manna
G23.

Syrupus simplex G24.

Syrupus Spinae cervinae

G24.

Syrupus Succi Citri 624.



T.

Tabaksblatter 293.

Tamarindeumus 520.

Tamarindi 520.

Tanuinum G4.

Tartarus boraxatus 401.

Tartarus crudus 308.

Tartarus depuratus 3 68.

Tartarus emeticus 580.

Tartarus natronatus 452.

Tartarus stibiatus 580.

Tartarus tartarisatus 400.

Tartarus vitriolatus depura-
tus 398.

Tartras kalicus 400.

Tartras kalico-natricus cum
Aqua 452.

Tausendguldenkraut 319.

Terebinthina 256.

Terebentkina communis G25.

Terebenthina laricina G25.

Terpenthinol 503.

Terra foliata Tartari cry-

stallisata 455.

Terra foliata Tartari 3G2.

Terra japonica 1G3.

Terpentin 625.

Terpentin, venetianischer

G25.

Thierol, atherisches 479.

Thon 137.

Tbymianol 504.

Thymiankraut 324.

Thus 318.

Tinktur, aromatische G28.

Tinktur, bittere G28.

Tinktur, saure aromatische

G29.

Tincturae G26.

Tinctura Absinthii G28.

Tinctura Aconiti G28.

Tinctura Aloes G28.

Tinctura amara G28.

Tinctura aromatica 629.

Tinctura aromatica acida

G29.

Tinctura Benzoes G24.

Tinctura Calami G29.

Tinctura Cantharidum G30.

Tinctura Cascarillae G30.

Tinctura Castorei Canaden-
sis G30.

Tinctora Castorei Sibirici

G30.

Tinctura Catechu 630.

Tinctura Chinae composita
631.

Tinctura Chinioidei G31.

Tinctura Cinnamomi G31.

Tinctura Colocynthidis 632.

Sachr egister.

Tinctura Corticis Aurautii

G32.

Tinctura Ferri acetici aethe-

rea G32.

Tinctura Ferri pomata 632.

Tinctura Formicarum 633.

Tinctura Gentianae G33.

Tinctura Ipecacuanhae G34.

Tinctura Jodi G33.

Tinctnra Meconii 63G.

Tinctura Myrrhae G34.

Tinctura Opii benzoica

G34.

Tinctura Opii crocata G35.

Tinctura Opii simplex G3G.

Tinctura Ratanhae G3G.

Tinctura Eesinae Guaiaci
G3G.

Tinctura Rhei Darelii G38.

Tinctura Rhei aquosa G3G.

Tinctura Rhei vinosa 638.

Tinctura thebaica G3G.

Tinctura tonico - nervina

Bestuscheffii 575.

Tinctura Scillae G38.

Tinctura Seminis Colchicis

G38.

Tinctura Seminis Strychni

G38.

Tinctura Valerianae G39.

Tinctura Valerianae aeth.

G39.

Tinctura Vanillae G39.

Tollkirschenblatter 288.

Tubera Aconiti G39.

Tubera Jalapae 640.

Tubera Salep G41.

u.

Unguentum album simplex
G48.

Unguentum basilicum 642.

Unguentum Cantharidum
642.

Unguentum cereum 642.

Unguentum cerussae 648.

Unguentum Elemi 643.

Unguentum Glycerini 643.

Unguentum Hydrargyri al-

bum 643.

Unguentum Hydrargyri ami-
dato-bichlorati 643.

Unguentum Hydrargyri ci-

nereum 644.

Unguentum Hydrargyri oxy*
dati rubri 646.

Unguentum irritans 642.
Unguentum Kalii jodati

64G.

Unguentum Mezerei G47.
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t.

Unguentum Neapolitanum
644.

Unguentum nervinum 649.

Unguentum Plumbi 647.

Unguentum Plumbi hydrico-

earboniei 648.

Unguentum plumbicum 647.

Unguentum Rosmarini com-
position 649.

Unguentum rosatum 649.

Unguentum saturninum 647.

Unguentum simplex 642.

Unguentum Stibio-Kali tar-

tarici 650.

Ungentum Tartari stibiati

650.

Unguentum Zinci 650.

Unterchlorigsaure Kalkerde
152.

V.

Valerianas zincicus 666.

Vanilla 306.

Vanillatinktur '639.

Veilchenwurzel 564.

Veratrium 650.

Vinum camphoratum 651.

Vinum emeticum 652.

Vinum Seminis Colchici652.

Vinum stibiatum 652.

Vinum Stibio-Kali tartarici

652.

Vitriol, griiner 2 78.

Vitriolol 62.

Vitriolum album purum 663.

Vitrolum Cupri 200.

Vitriolum Martis 278.

Vitriolum Martis purum 279.

Vitriolum Zinci 663.

w.

Wachholderbeeren 305.

Wachholderbeerenol 492.

Wachholderbeerenmus 254.
Wachholderextract 254.

Wachholderspiritus 577.

Wachssalbe 642.

Wachsschwamme 580.

Walrath 164.

Walratlicerat 164.

Wasser, destillirtes 127.

Wasser, gemeines 127.

Wasserfenchel 305.

Weihrauch 318.

Weingeist, liochst rectificir-

ter 578.

Weingeist, rectificirter 580.

Weinsaure 67.

Weiusaures Antimonoxyd-
Kali 580.
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Weinsaures Eisen-Kali 2G5.

Weinsaures Kali 400.

Weinsaures Natron-Kali46 2.

Weinstein, gereinigter 3G8.

Weinstein, roher 3G8.

Weinsteinsaure G7.

Weisser Bolus 137.

Weisser Pracipitat 32.9.

Weisse Quecksilbersalbe
G43.

Wermutbextract 23G.

Wermuth kraut 318.

Wermuthol 47 G.

Wermuthtinctur G28.

Wismutboxyd, basisch sal-

petersaures 145.

Wohlveiieihblumen 281.

Wollkrautblumen 287.

Wurmfarnextraet 244 b.

Sachregister.

Wurmfarmwurzel 552.

Wurmsamen 284.

Wurzeln 525.

z.

Zeitlosensamen 5G7.

Zeitlosensaamentinktur G38.

Zeitlosensamenwein G52.

Zimmtcassia 193.

Ziurmt, Ceylon 194.

Zimmtkassienol 48G.

Zimmtol 48G.

Zimmtsyrup G20.

Zimmttinktur G31.

Zimmtwasser, einfaches 12G.

Zimmtwasser, weingeistiges

12G.

Zincum aceticum G52.

Zincum chloratum G53.

Zincum muriaticum G53.

Zincum oxydatum purum
G53.

Zincum oxydatum venale
GG2.

Zincum sulphuricum GG3.

Zincum valerianicum GflG.

Zinkoxyd, essigsaures G52.

Zinkoxyd, kaufliches 6G2.

Zinkoxyd, reines G53.

Zinkoxyd, sch\vefelsaur.GG3.

Zinkoxyd
,

baldriansaures
GGG.

Zinksalbe G50.

Zinkvitriol GG3.

Zinkweiss GG2.

Zitronenol 487.

Zittwersamen 284.

Zittwerwurzel 555.



B e r i c h t i g u n g e n.

Seite 3, Zeile 4 statt Acidum lies Acetum.

3, G statt pgrolignos. crud. lies

5? 3, » G statt pgroxylic. lies pyroxy

G4,
J)

7 v. o. statt 1,112 lies 1,113.

G5,
J)

5 v. o. „ freien lies feinen.

101,
J)

5 v. o. „ und lies nur.

J)
109,

5?
18 v. u. „ Zu lies In.

JJ 137,
?>

3 v. u. „ Es lies Er.

3J
155 vor Camphora ist einzuschalten

:

Terra japonica.

Calcaria usta. Gebrannter Kalk.
Calcaria. Calx viva. Oxyduvi calcicum.

Seite 157, Zeile 3 v. u. statt mamillorus lies mamillosus.

159, „ 23 v. u. „ XXI lies XII.

1G3 un.ter Catechu, 5$egu;(5atecf)u fiige eiu:

Sutfcf).

181, Zeile 12 v. u. statt 1,470 lies 1,420.

190 bei Cort. Cliinae fuse., Zeile 3 statt Mittelrinde lies Mitte.

204 nach Zeile 7 fiige ein: Had. Glycyrrh.

204 nach dem zweiten Strich setze:

Da die Colatur 10 Theile betragt, so hat man fur ein Pfund

zu 12 Unzen alle Zahlen um y6 hoher zu nehmen, oder mit %
zu multipliciren, um 12 Unzen Colatur zu erhalten, wenn man
die Zahlen als Unzen betrachtet.

20G nach Zeile 7 fiige ein:

Eeines koh,le]nsaures Kali, einen Theil . . .

»

)>

»

. . 1



*














